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'

riistung der Bundeswehrzur schnellen Eingreiftry wpe

‘

Mit diesem Heft wollen wir uns bei unseren bisheri

»Dies wird ein langer Krieg werdenu, verk‘tindete Pra-

sident Bush. Cute Nachrichten ftir die Waffenindu-

strie, der nach dem Ende des Kalten Krieges schon

die Felle davonzuschwimmen schienen. Jetzt steht so-

gar die halbe Partei der ehemals pazifistischen Criinen

hinter Out ofArea-Einsatzen und damit hinter der Um-

a

und weiteren Einsatzen a la Kosovo und Afg
‘

ifrfstan
Begleitet von blutlosen Bildern startend

jets erinnertdie lnszenierung dieses Krieg
Laufsteg der Haute Couture. Und »unser«

M

deutscher »FuchSII avanciert zum bewundert Jekt
der Begierde und steht auf den Weihnachtswunschli-

sten der Anti-Terror—Allianz, obwohl er eigentlich gar
nicht B-Waffen-fahig ist.

wahrenddessen stoBt die Nordliche Allianz wei-

tervor, mit Pliinderungen und Vergewaltigungen. Un-

sere Medien haben diese K'ampfer idealisiert, haben

so ftir sie geschw'a'rmt, die Bomben der USA haben

sie so bedingungslos unterstijtzt, die, Fernsehbiider

prasentierten sie so ehrerbietig, dass wir nun Schwie-

rigkeiten haben, mit ihrem Ungehorsam-umzugehen
Derengiische Journalist Robert Fisk fragt deshalb

zurecht: »Was wird die Nerdliche Allianz jetzt in unse-

rem Namen tun? lch fI’irchte mich, daran zu denken...
‘

Das war so nicht.geplant gewesen. Die nette,
freundliche Nordliche Allianz, unsere personlichen
Fusssoldaten in Afghanistan, befinden sich in Kabul.
Sie hatten versprochen

— nicht wahr? — die afghani-
sche Hauptstadt nicht zu betreten. Sie sollten alien-

falls Mazar-i-Sharif, und vielleicht Herat einnehmen,
um die Schw'ache derTaliban zu demonstrieren,... Die

Leiche des alten Mannes im Zentrum von Kabul, hin-

gerichtet von unsere Helden in derAllianz, hatte nicht

im Fernsehen gezeigt werden sollen.« (The Indepen~
dent, London, 14.November, 2001)

Erinnern wir uns, dass die USA schon einmal

frohlockten, damals als die bin Ladens die Sowjetuni-
on aus Kabul vertrieben hatten. Ungehr’jrt blieb einst

Redakteuren Boris Scharlowski (neue Tatigkeit bei
res des hommes) uncl Dieter Schmidt (Vorstandstatrga
keitIn der Trotzdem——Verlagsgenossenschaft) fiir ihre
Arbeit an der Zeitschrift bedanken. Mit Michael Schiff-

mann und »KleisterrI stehen die ersten Nachfolger be~

reits fest, mit mehreren anderen sind wir im C-esprach,
darunter Dieter Nelles, der sich um den historischen
Teil des SF kflmmern wird. Der SF wird also 2002 we-

sentlich von neuen Leuten mitgestaltet werden. Wir

woilen die Leserlnnen bitten, sich dieses Jahr ganz spe-
ziell zu iiberlegen, ob sie dem Projekt Schwarzer Fa-

die Warnung der pakistanischen Prasidentin Beazir

Bhuttos an Bush, senior: »lhr habt ein Monster er-

schaffenxr

Bush, juniorversprach dem pakistanischen Gene-

ral Musharraf, die Allianz wurde unter Kontrolle ge—

halten, die UN wtirde eine reprasentative Regierung in

Kabul einsetzen. Was wohl daraus wird? Und was wohl

MazarI-Sharif wiedererobert hat,
senders gehorsam zu sein, dafiir
daten bisweiien, indem er sie an

ader estbin et und sie zu FleisChMuss v-erar

beitet. Doch ein »Monstem woilen wir ihn (noch?)
nicht nennen, denn er ist weltlichen GenI'Jssen nicht

abgeneigt und das erteilt ihm Absolution in Zeiten

eines diisteren politisch-religiésen Fanatismus. Und

wahrend wir die neuen »Freiheitenu der afghanischen
Bevolkerung feiern, ubersehen wir geflissentlich, dass

sich auch die Nordallianz aus dem Drogenanbau fi-

nanziert. So hat die Anti -T-errorAllianz wieder einmal

mehr nur deshalb Verbiindete, weil auch diese die Ta—

mitsiden verteidigern der »Freiheitu.

‘die USA hat keine afghanische RegierungL

bIslang das Abkommen gegen Landminen anerkannt,
obwohl Afghanistan mit1O Millionen Minen wahr-
lich auf einer Zeitbombe sitzt. Oder wie Eduardo C-a-

leano es ausgedrijckt hat:

»Auf einer Nadelspitze. In dem globalen Irrenhaus.

Zwischen einem Mann, der denkt er sei Mohammed
und einem anderen Mann, der denkt ersei Buffalo Bill.

Zwischen dem Terrorismus der Anschl'age und dem

Terrorismus des Krieges. « (Eduardo Galeano, Symbo-
le, La Jornada 241001)

Wolfgang Haug

den nit: 'g‘r’EiBere Spenden zukommen lassen konnen.

_ Erstmaf seit der Criindung der Zeitschrift im Mai

1980 Kfinnen wir den Spenderlnnen steuerabzugS-
fahige Spe‘ndenquittungen ausstellen. Wenn genti-
gend Geld zusammenkommt, soll damit nicht nur die

kontinuierliche Arbeit sichergestellt, sondern auch ein

Iange geplanter Web-Auftritt des SF realisiert und Ver-

anstaltungen organisiert werden.

Spendet an: Postscheckkonto Stuttgart
(BLZ 600100 70), Ktonr. S74 63 - 703

(W. Haug/Verein zur Forderung libertarer

Bildungsarbeit e.V.)
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Nehmen wir einfach einmal an, dass bin Laden

tatsdcn/ich hinter den Ereignissen vorn II. September
steht. Welche Grande kdnnte er gehabt haben? Der

Ansch/ag hat den armen and unterdrdckten Men—

5Chen auf der ganzen Welt gewi/3 nicht geho/fen,
schon gar nicht den Pa/dstinensern. Was kann bin La-

dens Zie/ gewesen sein, fall er den Ansch/ag geplant
hat?

In dieser Hinsicht sollte man vorsichtig sein. Laut

RObert Fisk, der bin Laden mehrmals ausfijhrlich in-

terviewt hat, teiIt bin Laden den in der gesamten

Hahostlichen Region herrschenden Zorn Liber die UWS-
Unterst'Litzung fiJr das brutale Vorgehen gegen die

Palestinenser und Uber die Verheerung der irakischen

Zivilgesellschaftdurch die USA. Diese EinsteIlung fin-

det sich unter Armen wie Reichen und reicht quer

durch das politische, kultureIle Spektrum.
Viele Beobachter, die die Urnstande gut kennen,

sind auch skeptisch im Hinblick auf bin Ladens F'a‘hig-

kEIt. die unglaublich ausgefeilte Aktion Wvom
II. September von irgendeiner Home in Afghanistan
aus zu planen. Aber dass sein Netz daran beteilrgt

war und dass er auBerdem fiir die Tater eine QueIIe

der Inspiration war, ist hochst plausibel. Wir haben

es hier mit dezentraIen, nicht—hierarchischen Struktu-

re“ Zu tun, die wahrscheinlich nur in sehr begrenz-
tem MaB untereinander in Kontakt stehen. Es Ist

a itsch/Irersion

gegn
7 7

en “lierrum

durchaus moglich, dass bin Laden die Wahrheit sagt,

wenn er behauptet, er habe von der Operation nichts

gewuBt, auch wenn er sie ganz often gutheiISt.
Von aIldem abgesehen hat bin Laden ganz klar

gesagt, was seine ZieIe sind, nicht nur gegenflber
samtlichen Beobachtem aus dem Westen wie Robert

Fisk, .die ihn interviewt haben, sondern auch, was

noch wichtiger ist, gegenijber einem arabischen Pu-

blikum, auf arabischsprachigen Kassetten, die allent-

halben in Umlauf sind und auf denen er nach Anga-
ben von Leuten, die sie gehort haben, so ziemlich das-

selbe sagt wie gegeniiber den Interviewern aus dem

Westen. lm Rahmen des dort skizzierten WeItbildes

bilden Saudi-Arabien und andere korrupte und Wun-

terdriickerische Regimes, von denen keines wahrhaft

»i5Iamisch« ist, das Hauptijbel. Und bin Laden und

sein Netzwerk setzen auf die Unterstijtzung von Mus-

Iimen, die sich gegen »Unglaubige«verteidigen, ganz

gleich, wo das sein mag: in Tschetschenien, Bosnien,

Kaschmir, Westchina, Sijdostasien, Nordafrika und wo

sonst noch. Sie haben einen heiligen Krieg zurVer-

treibung der Russen (die in ihren Augen einfach Eu-

ropaer sind) aus dem muslimischen Afghanistan ge-

filhrt und gewonnen, aber noch wichtiger fijr sie ist

die Vertreibung der Amerikaner aus Saudi-Arabien.

Das Land, das fLir sie als Statte der heiligsten Orte des

Islam noch von weitaus groBerer Bedeutung ist. Bin

Ladens Aufruf zum Sturz korrupter und brutaler, von

Strassenszene in Peshawan

80% der Bevb'lkerung in

Peshawar, nahe der (Irenze

zu Afghanistan, sind

afghan/sane F/uecht/inge,
a'ie Anfang der achrziger

Jahre var der saw/etischen

Invasion nach Pakistan

flachteten.

SF 3/2000 [5]



Das Dorf Landi Kota/

am Khyber Pass, nahe

der afghanisch-pakis-

tanischen Grenzer

Mehr als 90% der

Bevd/kerung kommt

aus Afghanistan und

sind Unterstt'itzer der

Taliban-Bewegung.
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Foto: Christian Ditsch/version

Verbrechern und Folterknechten gefuhrter Regimes
findet weithin Widerhall, ebenso wie seine Emporung
fiber die Graueitaten, die er und andere mit ziemlich

gutem Grundrden USA anlasten. Dabei ist absolut

richtig, dass seine Verbrechen gerade den armsten

.und unterdrijcktesten Menschen im Nahen und Mitt-

Ieren Osten enormen Schaden zufijgen. So stellten die

jijngsten Angriffe auch fiJr die Palastinenser einen

furchtbaren Schlag dar. Aber was von auBen wie ein

scharfer Widerspruch aussehen mag, kann sich von

innen gesehen ganzlich anders darstellen. lndem er

einen mutigen Kampf gegen Unterdriicker fijhrt, die

ja tatsachlich vorhanden sind, kann er als Held er-

scheinen, ganz gleich, wie schadlich seine Aktionen

fiir die arme Mehrheit der Bevolkerung sind. Und

wenn es den USA gelingt, ihn zu toten, kann er viei-

leicht sogar als Martyrer noch machtiger werden, des-

sen Stimme auch weiterhin auf den in UmIauf be-

findlichen Kassetten und auf anderem Wege gehort
werden wird. SchlieBlich ist er fiir die USA, und ver-

mutlich filr einen GroBteil der Bevolkerung, ebenso

sehr ein Symbol wie eine objektiv vorhandene Kraft.

Es besteht meiner Ansicht nach allen Grund, sei-

ne Worte ernst zu nehmen. Und seine Verbrechen

konnen fiir die CIA wohl kaum eine groBe Uberra-

schung darstellen. Der »Bl0wback« von Seiten der ra-

dikalen islamischen Krafte, die von den USA, Agyp-

ten, Frankreich, Pakistan und anderen bewaffnet und

ausgebiidet wurden, fast zeitgleich, mit der Ermor-

, dung des agyptischen Prasidenten Sadat 1981, derzu

den begeistertsten Unterstiitzern dieser Krafte gehort
hatte. Man hob sie damals aus derTaufe, damit sie ei-

nen Heiligen Krieg gegen die Russen fiihren.

Nochma/s: Wenn bin Laden diese Aktionen plante,
und besonders wenn die jetzt weft verbreitete Angst
vor weiteren solchen Ansch/c‘igen berechtigt ist - WOS

ist dann das richtige Vorgehen, um diese Cefahr zu

reduzieren oder zu beseitigen? We/che innen— und

au/Senpolit/schen Schritte sol/ten die USA und andere

Mdchte untemehmen? Was wdren die Resultate 50/-

cher Schritte?

Natilrlich liegen die Dinge jedesmal anders, aber be-

trachten wir uns einmal einige analoge Falle. Was war

fiir GroBbritannien der richtige Umgang mit Bombe-
nattentaten der IRA in London? Eine MOglichkeit wé-

re gewesen, die Royal Airforce loszuschicken und Sie

die Herkunftsorte der IRA-Finanzen, Orte wie etwa

Boston, bombardieren zu lassen. Das ware, von Fra-

gen der Machbarkeit einmal abgesehen, kriminelle
Idiotie gewesen. Eine andere Moglichkeit bestand

darin, realistisch die den Hintergrund der Attentate

bildenden Sorgen und Note in Betracht zu ziehen und



zu versuchen, sie zu linde'rn - und

gleichzeitig unter Einhaltung des

Rechts kriminelle Tater zu bestra-

fen. Man sollte denken, dass letz-

teres Vorgehen weitaus sinnvoller

ist, Oder nehmen wir den Bomben-

anschlag auf das Bundesgebaude
in Oklahoma City 1995. Da wur-

de sofort die Forderung nach ei-

ner Bombardierung des Nahen

Ostens erhoben, und das ware

wahrscheinlich auch passiert, wenn man auch nur

den kleinsten Hinweis dafijr gefunden h'a'tte, dass

die Urheber dort zu suchen waren. Als sich heraus-

stelle, class die Tater aus den Reihen der echten Mili-

zen kamen, forderte niemand dazu auf, Montana und

Idaho auszuradieren. Statt dessen gab es eine Fahn-

dung nach dem Tater, der aufgespiirt, vor C-ericht ge-

stellt und verurteilt wurde, und insoweit die damalige

Reaktion auf die Tat sinnvoll war, gab es dann Be-

mijhungen, die Frustrationen zu verstehen, die hin-

ter derartigen Verbrechen stehen, und die jeweiligen

Probleme zu lbsen. So gut wie jedes Verbrechen — ob

es sich dabei um StraBenraub oder enorme Greuelta-

ten handelt — hat Gn‘inde, und im allgemeinen finden

wir, dass einige davon ernsthafter Natur sind und an»

gegangen werden sollten. Das ist zumindest der Weg,

den wir einschlagen werden, wenn es uns in irgend:

einer Weise um Recht und Gerechtigkeit zu tun ist

und wenn wir darum bemiiht sind, die Gefahr weite-

rer Graueitaten zu verringern, nicht darum, sie zu ver-

grossem. Genau dieselben Prinzipen sind auch sonst

Praktisch immer guitig, wobei man natiirlich den

Wechselnden Umst'ainden die gebiihrende Aufmerk-

samkeit schenken muss. Sie gelten insbesondere auch

in diesem Fall.

Es gibt jetzt hysterisches C-eschrei, das besagt,

dass wir uns auf keinen Fall mit den Grfinden be-

schaftigen diJrfen, die hinter den kriminellen Hand-

Iungen unserer Feinde (bei unseren Freunden ist es et-

was anderes) stehen, weil das darauf hinauslaufe, die-

se Handlungen gutzuheiBen. Abgesehen von seiner

offenkundigen Absurditat ist dieser Standpunkt

schon aus den elementarsten Erwagungen heraus zu-

tiefst unmoralisch: -Er erhoht die Wahrscheinlichkeit

neuer Katastrophen. Und genau wie im Fall anderer

unmoralischer Handlungen sollten wir fragen, was

hinter dieser besch'amenden Haltung steht. Die Ant—

wort darauf ist haufig ziemlich unerfreulich.

We/che Schritte bereitet dagegen die US-Regierung

jetzt vor? Was wird dos Ergebnis sein, wenn sie sich

mit diesen P/c‘inen durchsetzt?

Was jetzt verkr‘indet worden ist, Iauft praktisch auf

eine Kriegserkl'arung an all jene hinaus, die sich Was-

hington nicht anschlieBen wollen. Die Nationen der

Erde stehen vor einer »klaren Wahl«: SchlieBt euch uns

in unserem Kreuzzug an oder )wmacht euch auf die

sichere Aussicht von Tod und Zerstbrung gefaBt« (R.W.

Apple, New York Times, 14. September 2001); Bushs

Rhetorik in seiner Rede am 20. September ist eine

entschlossene Wiederholung genau dieser Haltung.

Wenn man das wortlich nimmt, ist es praktisch eine

Kriegserklarung an einen GroBteil der restlichen Welt.

Aber ich bin sicher, dass es falsch ware, das wortlich

zu nehmen. Planer auf Regierungsebene verstossen

im allgemeinen nicht derart kraB gegen ihre eigenen

Interessen. Was die tatsachlichen Plane dieser Leute

sind, wissen wir nicht. Aber ich gehe davon aus, dass

sie sich die Wamungen, die sie jetzt von Politikern des

Auslands, Spezialisten fiir den Nahen und Mittleren

Osten und vermutlich auch von ihren eigenen Ge-

heimdiensten erhalten, zu Herzen nehmen, die be-

sagen, class ein massiver Militarangriff, der zum Tod

vieler unschuldiger Zivilisten — keine Taliban, son—

Strassenszene in Peshawar.
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dern deren 'Opfer - f'Lihrt, nur die Erhorung der Ge-

bete bin Ladens sein wiirde. Auch wenn dieser selbst

getotet wird, und vielleicht erst recht, wenn er getotet
wird, wird eine Schlachterei an Unschuldigen nu'r die
Gefiihle v0n Wut, Verzweiflung und Frustration ver-

starken, die in der Region so weit verbreitet sind, und
weitere Anhanger fiir die furchtbare Sache bin Ladens
mobilisieren. Die USA wijrden damit, wie der franzo-
sische AuBenminister es ausdr’Lickte, in die i>teuflische
Falleu gehen, die bin Laden aufgestellt hat. Es kann

gut sein, class der AuBenminister diese Worte sehr

wohliiberlegt geauBert hat. Ihm'— oder zumindest
den franzosischen Geheimdiensten — ist bestimmt be-
kannt, dass Frankreich eine wichtige Rolle dabei ge-
spielt hat, die Russen in eine nafghanische Falle« zu

locken, wie der Nationale Sicherheitsberater Prasident
Carter's Zbigniew Brzezinski es stolz gegenijber der
franzosischen Presse formulierte, wobei er sich selbst
dafiir beglflckwijnschte, diese Falle schon Monate
vor der tats'achlichen Invasion der Russen vom De-
zember 1979 aufgestellt zu haben, indem er fiir die

Unterstijtzung der gegen‘die Regierung in Kabul

kampfenden afghanischen Mudschaheddin durch die

USA sorgte. Brzezinski mag hiervor allem ijber seine

eigene Brillanz bei der Erschaffung des Monsters ge-

prahlt haben, das seitdem Tod und Zerstorung in wei-

ten Teilen des Nahen und Mittleren Ostens, in Afrika

und anderswo einschlieBlich New York Citys verbreitet

hat, aber dennoch enthalten seine AuBerungen ver-

mutlich einiges an Wahrheit.

Was die Bush-Administration tun wird, wissen wir

nicht. Das wird zumindest zum Teil von der Stimmung
in den USA selbst abhangen, und auf diese einen Ein—

fluBzu nehmen, ist durchaus moglich. Was die Folgen
des Vorgehens der Regierung sein werden, konnen wir

ebenfalls nicht zuverlassig vorhersagen, ebenso we-

nig, wie die Regierung selbst es kann. Aber es gibt
plausible Vermutungen, und falls nicht doch der Weg
der Vernunft, des Rechts und unserer internationa-
len vertraglichen Verpflichtungen eingeschlagen
wird, konnten die Zukunftsaussichten ziemlich dii-

ster sein.

Vie/e Leute sagen, dass Ldnder, die angegriffen wur-

_ den, in der gesamten Geschichte den Angriff immer
mit gleicher Mfinze heimgezah/t haben. Wie denken
Sie darL'iber?

Wenn Lander angegriffen werden, versuchen sie, sich
zu verteidigen — falls sie es k'onnen. Nach der in cler

Frage vorgeschlagenen Doktrin allerdings hatten Ni—

caragua, SUdvietnam und zahlreiche andere Lander

Selbstmordattentater losschicken sollen, um die Ver-

einigten Staaten von innen heraus zu zerstoren. Fer-
ner sollte man dann die Selbstmordattentate von

Palastinensern in Tel Aviv begruBen usw. usf. Gerade
weil diese Doktrin Europa nach Jahrhunderten be—

stialischer Kriege an den Rand der Selbstvernichtung
gebracht hatte, arbeiteten die Nationen cler Welt
nach dem Zweiten Weltkrieg eine andere Art von Ver-

trag aus, der —

zumindest formal — das Prinzip eta-

blierte, dass der Ruckgriffauf Gewalt verbot‘en ist, mit
Ausnahme des Falls der Selbstverteidigung gegen ei-
nen bewaffneten Angriff, die erlaubt ist, bis der Si-

cherheitsrat cler Vereinten Nationen zum Schutz des

internationalen Friedens und der internationalen Si—

cherheit in Aktion tritt. Vergeltung ist ganz ausdriick-
lich ausgeschlossen. Da die Vereinigten Staaten kei-

nem bewaffneten Angriff eines anderen Landes aus-

gesetzt sind, sind diese Gesichtspunkte irrelevant.

Abgesehen vom internationalen Recht steht uns

eine jahrhundertelange Erfahrung zurVerfijgung, die

uns genau sagt, was die erwahnte Doktrin mit sich

bringt. Und in einer Welt mit Waffen cler Massenver—

nichtung ist das, was sie mit sich bringt, eine quasi so-

fortige Beendigung des menschlichen Experiments
—

was letztlich der Grund dafijr war, dass die Europaer
vor einem halben Jahrhundert zu derAuffassung ka-

men, es sei besser, dem Spiel der gegenseitigen Ab-

schlachtung, das sie iiber Jahrhunderte hinweg be-

trieben hatten, ein Ende zu machen, da der Preis zu

hoch geworden warr



Vie/e Leute sind erschrocken und

wtitend fiber die Manifesta-

tionen von Zorn aufdie USA, die

wirjetzt in vie/en Tei/en der Welt
—

unter anderem, aber nicht nur,

in der nahostlichen Region
—

sehen kdnnen. Die Bilder van

Menschen, die L'iber die Zer-

storung des World Trade Center

jubeln, erwecken in nicht weni-

gen Menschen den Wunsch

nach Rache. Was ist ihre Mei-

nung dazu?

lmJahr1965 ubemahm die in—

donesische Armee mit Unter—

stijtzung der USA in lndonesien

die Macht und organisierte im

Rahmen eines Massakers, das

von der CIA mit den Verbrechen

Hitlers, Stalins und Maos verg-

lichen wurde, die Abschlach-

tung von Hunderttausenden

Von Menschen, von denen die

meisten Iandlose Bauern waren.

Das loste in den Medien des'

Westens hemmungslose Euphorie' und kaum zu un-

terdrijckende freudige Erregung aus: Die indonesi-

schen Bauem batten uns nicht das geringste getan.

Als Nicaragua nach einem Jahrzehnt den Angriffen

der USA nachgab, pries die Mainstreampresse den

Erfolg der US-Methoden zur »Zerstorung der Wirt—

Schaft und zur Durchfiihrung eines langen und tod-

lichen Stellvertreterkrieges, bis die erschopften Ein-

heimischen die unerwflnschte Regierung selber stfir-

zen«, ein Vorgehen, bei dem uns nur »minimaleu

Kosten entstehen und das Opfer »mit zerstorten

Bracken, sabotierten Kraftwerken und ruinierten

Bauemhofenic zuriickbleibt, was die US-Kandidatin

bei den Wahlen mit einem »Siegerthema«, namlich ei-

nem Ende der »Verarmung der Bev'olkerung Nicara-

QUas« versorgt. Wir sind, wie die New York Times da-

mals verkflndete, Uber dieses Resultat »in Freude ver-

eintu. Es ware leicht. weitere derartige Beispieie

anzufl'jhren.

Nur sehr wenige Menschen auf der ganzen Welt

feierten dieAVerbrechen .von New York; sie warden so

gut wie Uberall beklagt, seibst an Orten, we die Men-

schen seit Iange, langer Zeit unter dem Stiefel Was-

hingtons zu Ieben gezwungen waren. Aber es gab

zweifellos auf Gefiihie des Zorns gegenflber den USA-

Mir sind aber keine Beispiele bekannt, die so grotesk
Waren wie die beiden gerade erwahnten, deren es im

Westen leider nur allzu vieie gibt. Diejenigen, die der

Meinung sind, dass bestimmte Reaktionen auf den
H. September nach Rache schreien, soilten sich ei-
ner Kampagne der Massenvemichtung gegen ihre ei—

genen lnstitutionen und sich selbst widmen, falls ih-

re AuBerungen auic einem irgeindwie gearteten mo-

ralischen Prinzip grilnden.

Wenn wir von diesen offent/ichen Reaktionen einma/

absehen, was sind lhrerAnsicht nach die tatsdch/i-

chen Motive, die derzeit in 'der Politik o'er USA wirksam

sind? Was ist der Zweck a’es »Krieges gegen den Ter-

ror«, wie er van Bush vorgesch/agen wira’?

Der »neue Krieg gegen den Terroru ist weder »neuu

noch ein »Krieg gegen Terror«. Wir sollten uns daran

erinnern, dass die Reagan—Administration vor 20 Jah-

ren bei ihrer Amtsiibemahme verkiindete, der »inter—

nationale Terrorismus<< werde eine Hauptzielscheibe

unsererAuBenpolitik bilden, und wir m'L'IBten einen

Krieg in die Wege ieiten, um dieses »Krebsgeschwtiru,
diese »Pest«, die unsere Zivilisation zerstort, zu elimi-

nieren. Sie kam dieser Selbstverpflichtung nach, in—

dem sie internationale Terrorkampagnen organisierte,

deren AusmaB und zerstorerische Wucht so auBerge-

wohnlich waren, dass sie sogar zu einerVerurteilung

der USA durch den Weltgerichtshof flihrten. Zugleich'

unterstiitzten die USA unzéhlige weitere solche Kam-

pagnen, wie zum Beispiel im sfldlichen Afrika, we die

Verheerungen, die das vom Westen unterstijtzten

Siidafrika anrichtete, wéihrend derJahre der Reagan—

Administration zum Tod von eineinhalb Millionen

Menschen und zu materiellen Schaden von 31‘: 6O Mil-

liarden fuhrten. Die Hysterie fiber den internationa-

len Terrorismus erreichte Mitte der achtziger Jahre

ihren Hohepunkt, wahrend die USA und ihre Verbiin-

deten bei der Verbreitung dieses Krebsgeschwijrs,

dessen Ausmerzong sie lauthals verlangten, mit wei-

tem Abstand in FUhrung Iagen. Wenn wirwollen, kon-

nen wir natijrlich in einer Welt voll bequemer Illusio—

nen Ieben. Zum anderen kénnen wir uns aber auch

die jungere Geschichte, die institutioneIIen Struktu-

w“

Der Checkpoint

Landi Khana an

der Crenze zwischen

Pakistan and Afghanistan

am Khyber Pass.
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ren, die im wesentlichen unverandert geblieben sind,
und die Pl‘ane, die jetzt verktlndet werden, ansehen
— und die gestellte Frage dementsprechend beant-

worten. Mir ist kein Grund fiir die Annahme bekannt,
dass es neuerdings zu einer plotzlichen Anderung seit

langem bestehender Motive oder politischer Zielset-

zungen gekommen ist.

Wir sollten uns ferner daran erinnern, class eine

der erhabenen Aufgaben der lntellektuellen darin be-

steht, alle paar Jahre zu'verk'Linden, dass wir »den

Kurs gea'ndertu haben, dass die Vergangenheit hin-

ter uns liegt und nunmehr vergessen werden darf,
‘

wahrend wir auf eine glorreiche Zukunft zu schrei-

ten.

Clauben Sie, dass die Mehrheit derAmer/kaner, sobald

die Bedingungen einma/ eine detai/liertere Bewertung,
der Optionen gestatten, die Vorstel/ung akzeptieren
wird, nach der die richtige Reaktion auf Terrorangrifi
fe auf—Zivilisten in weiteren Terrorangriffen aufZivi-

listen besteht, und der zufo/ge dem Prob/em des

Fanatismus mit verstdrkter Uberwachung und der

Beschneidung der bargerlichen Freiheiten begegnet
werden sol/te?

- Ich hoffe niclrt, aber wir sollten die'Fahigkeit wohlor—

ganisierter Fropagandasysteme, Menschen zu irra-

tionalem, morderischem und selbstmorderischem Ver-

halten zu veranlassen, nicht unterschatzen. Nehmen

wir ein Beispiel, das weit genug zurflckliegt, um uns

vielleicht zu einer halbwegs neutralen Betrachtungs-
» weise zu befahigen: den Ersten Weltkrieg. Es kann un-

moglich so gewesen sein, dass alle beiden Seiten ei-

nen edlen Krieg flir die hochsten Ziele fijhrten. Aber

auf beiden Seiten marschierten die Soldaten enorm

begierig in die gegenseitige Massenschlachten, ge-

stahlt durch die Anfeyerungsrufe der gebildeten Klas-

sen und der nicht zuletzt mit deren Hilfe mobilisierten

politischen Krafte des gesamten Spektrums von links

nach rechts (einschlieBlich der weltweit machtigsten
politischen Kraft der Linken, der deutschen Sozialde—

mokratie). Dabei gab es so wenig Ausnahmen, dass

man sie praktisch an den Fingern abzéhlen kann, und

einige der prominenteren davon wurden schlieBlich

ins Gef'angnis geworfen, weil sie es wagten, den

Edelmut des Unterfangens in Frage zu stellen. Bei-

spiele dafflr Sind- Rosa Luxemburg, Bertrand Russell

und Eugene Debs Mit der Hilfe der Propaganda-
agenturen cles US-Prasidenten Wilson und der begeis-
terten Unterstlitzung liberaler lntellektueller wurde

eine pazifistisch gestimmte Bevolkerung in den USA

innerhalb weniger Monate in eine Ansammlung hys-
terisch deutschfeindlicher Fanatiker verwandelt, die

darauf brannten, sich an den Deutschen f’L’rr ihre ab-

scheulichen Verbrechen zu rachen. Aber all das ist kei-

neswegs unvermeidlich, und wir sollten auch die zi-

vilisierenden Auswirkungen der Massenkampfe der
letzten Jahre nicht unterschatzen. Wir mljssen nicht
entschlossen aufdie Katastrophe zu marschieren, nur

weil das der Marschbefehl von heute ist. Fete: Christian
_

mmr

version



, WIE anl'IE-n

Ilis U.5.A.

die e5 tragische ank
L

m-Ijarieren?
Von Robert Fisk

An diesem Wochenende sind wir Zeugen eines der i

epischsten Ereignisse seit dem 2. Weltkrieg, ganz
l

sicher aber seit Vietnam. Ich spreche nicht von den
‘

Ruinen des World Trade Centers in New York und den

grotesken Szenen die wir am 11. September betrach-

tet haben, eine Greueltat, die ich letzte Woche als l

ein Verbrechen gegen die Menschheit beschrieben , I;
habe (m'ehr dazu spater).

Nein, ich meine die ungewohnlichen, fast un— "

glaublichen Vorbereitungen, die jetzt von der mach- ;

tigsten Nation, die je auf Gottes Erden existiert hat, ‘

getroffen werden, um das am meisten zerstorte, ver- l
wijstete, hungergeplagteste und tragischste Land der

Welt zu bombardieren. Afghanistan, 10 Jahre lang i
l
l

l

von der russischen Armee vergewaltigt und verwflstet.

von seinen VerbiJndeten —

uns natflrlich — im Stich ge-

lassen, sobald die RuSsen geflohen waren, steht im

Begriff von der einzigen Ubriggebliebenen Super- i

macht angegriffen zu werden

Ich beobachte diese Ereignise mit Unglauben,
nicht zuletzt weil ich ein Zeuge der russischen Inva—

'sion und Besatzung gewesen bin. Wie sie fiJr uns :3

gek'ampft haben, diese Afghaner, wie sie unseren

Worten geglaubt habenl Wie sie Prasident Carterver- i;

traut haben, als er ihnen westliche Hilfe versprochen
hat! [ch traf sogar den zustandigen CIA Angestell- ,i

ten in Peshawar, als er mit den Ausweispapieren eines

sowjetischen Piloten herumwedelte - der mit einer , ‘

unserer Raketen abgeschossen worden war
- Aus-

’

weispapiere. die aus dem Wrack seiner Mig gebor‘-

gen worden waren. nArmer Ker|,« sagte der CIA Mann,

bevor er uns in seinem Privatkino einen Film fiber Gl's

vorfiihrte, die Vietcongs durchlocherten. Und ja, ich

erinnere mich an das, was mir die sowjetischen Offi-

ziere sagten, als sie mich damals in Salang verhaftet

haben. Sie wflrden in Afghanistan ihre internationa- .1,

Ie Pflicht erf'Lillen, sagten sie mir. Sie wieren >>die Ter- 5

roristen bestrafenu, die die (kommunistische) Afgha- l.

nische Regierung stijrzen und ihre Bevolkerung ver—
i

nichten wollten. Klingt das irgendwie vertraut?

lch arbeitete 1980 fijr die Times, und sildlich von

Kabul schnappte ich eine mich sehr verstorende

Nachricht auf. Eine Gruppe religioser Mujahedin

Kampfer hatte eine Schule angegriffen, weil das kom-

munistische Regime durchgesetzt hatte, dass

Strassenszene in Peshawar.

SF 3/2000 [1 1] i ‘,l
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Madchen neben Jungen gleichwertig ausgebildet
werden sollten. Also bombardierten sie die Scbuie, er-

m0rdeten die Frau des Schulleiters und hackten ihm

den Kopf ab. Es war alles wahr. Aber als die Times

die Story brachte, beschwerte sich das Aussenminis-

terium bei derAuslandskorrespondenz, dass mein Be-

'ric'ht die Russen unterstfitzen wfirde. Selbstverstand‘

lich. Weil die afghanischen K'ampfer die guten lungs
waren. Weil Osama bin Laden eine guter Junge war.

CharlesIDouglas-Home, der damalige Herausgeber
derTime's bestand immer darauf, dass die afghani-
schen Guerrilleros in den Hauptschlagzeilenals »Frei-

heitskéimpfera bezeichnet wfirden. Es gab nichts, was

man mit Worten nicht zustandebringen konnte.

Und so ist es auch heute. Président Bush droht

nun den umnachteten, ignoranten, ultrakonserva-

tiven Taliban mit derselben Strafe, die er auch bin

Laden zu verabreichen beabsichtigt. Bush sprach ur-

sprfinglich von >>Gerechtigkeit und Bestrafung » und

darfiber, die Anstifter der Greueltaten »der Gerech-

tigkeit auszuliefernu. Aber er sendet keine Polizisten in

den Mittleren Osten; er schickt 3-525. Und F-lEs und

AWACS _F|ugzeuge und Apache-Hubschrauber. Wir

werden bin Laden verhaften. Wir werden ihn'vemich-

ten. Und das ist in Ordnung, wenn er der Schuldige
ist. Aber B-525 unterscbeiden nicht zwischen Turban

tragenden Mannern, oder zwischen Mannem und

Frauen oder zwischen Frauen und Kindem.

lch schrieb letzte Woche fiber die Kultur der Zen-

sur, die dabei ist uns zu ersticken, und fiber die per-

so'nlichen Attacken, die jeder Journalist, der die Wur-

'ze|n dieser Krise hinterfragt ertragen muss. Letzte W0-

che erhielt ich in einer nationalen europaischen

Zeitung ein neues und bezeichnendes Beispiel daffir

was dies bedeutet. lch wurde beschuldigt antiameri-

kanisch zu sein und wurde dann darfiber informiert,
dass Antiamerikanismus gleichzusetzen sei mit Anti—

semitismns. Die Aussage ist natfirlich klar. [ch bin

'mir nicht ganz sicher was Antiamerikanismus ist. Aber

die Vereinigten Staaten zu kritisieren gilt heute als

moralisches fquivalent zum Hass gegen die Juden. Es

ist 0k, Schlagzeilen zu schreiben fiber den »lslami-

schen Terror“, oder fiber - mein Lieblingsbeispiel aus

Frankreich — fiber »Gottes Wahnsinnigeii, aber es ist

eindeutig ausserhalb des Erlaubten zu fragen, war-

um die Vereinigten Staaten von so vielen Arabern in

dem Mittleren Osten verabscheut werden. Wir dfir-

fen den Mordern eine muslimische ldentit'at geben:
wir dfirfen ffir das Verbrechen auf den Mittleren Osten

mit dem Finger zeigen
— aber wir dfirfen keine Grfin-

de ffir das Verbrechen andeuten.

Aber gehen wir zurfick zu diesem Wort, »Gerech-

tigkeit«. Beim emeuten Betrachten dieser Pornogra-
phie eines Massenmordes in New York, muss es viele

,

Menschen geben, die meine Meinung teilen, dass dies

ein Verbrechen gegen die Menschheit gewesen ist.

Mehr als 6.000 Tote; das ist ein Srebrenica des Mas-

sakers. Sogar die Serben haben die meisten Frauen

und Kinderverschont als sie ihre Manner ermordeten.

Die Toten von Srebrenica verdienen - und bekommen

Das Dorf Landi Kotal am Khyber Pass, nahe o’er

albhonisch-pakistanischen Grenze.

- internationale Gerechtigkeit in Den Haag. Also ist

das, was wir brauchen gewiss ein lnternationaler

Gerichtshof, um mit der Art Morder abzurechnen, die

am ll. September New York verwfistet haben. Den-

noch ist »Verbrechen gegen die Menschheitu keine

Phrase, die man von den Amerikanern zu hdren be-

kommt. Sie bevorzugen »terroristische Greueltat«, waS

nicht ganz so wirkungsvoll ist. Wieso, frage ich mich.7
Weil fiber ein terroristisches Verbrechen gegen die

Menscl‘iheit zu sprechen eine Tautologie ware? Oder

weil die U.S.A. gegen internationale (Jerechtingit
smd? Oder ist es, weil sie sich gezielt der Schaffung ei-

nes internationalen Gerichtshof widersetzt haben, mit

der Begrfindung, dass eines Tages auch Bfirger ihres

eigenen Landes vorgeladen werden konnten?

Das Problem ist, dass Amerika eineeigene Version
der Gerechtigkeit haben will, ein Konzept, das in der

Western- und Hollywood-Version des Zweiten Welt-

krieges zu wurzeln scheint. Prasident Bush spricht
davon sie auszurauchern, von den alten Flugblattern,
die einst Dodge City zierten: »Gesucht, Tot oder Le-

bendigu. Tony Blair erzahlt uns jetzt, dass wir Ameri-
ka beistehen mfissen, genauso wie uns Amerika im



Zweiten Weltkrieg beigestanden hat. Ja, es ist wahr,

dass Amerika uns dabei geholfen hat, Westeuropa

ZU befreien. Aber in beiden Weltkriegen zogen es die

USA. vor, erst nach einer Iangen und - im Fall des

2. Weltkrieges — sehr profitablen Periode der Neutra-

litat einzugreifen. Verdienen die Toten von Manhat-

tan nichts Besseres als das? Es sind weniger als drei

Jahre, seitdem wir einen Angriff von 200 Cruise Mis-

siles auf Irak gestartet haben, weii es die UN Waffe-

nirispekteure hinausgeworfen hatte. Zweckios zu sa-

gen, dass nichts erreicht worden ist. Mehr lraker wur-
d6” getétet, und die UN inspekteure kehrten nie in

dEn Irak zuriick, und die Sanktionen gingen werter,

Und irakische Kinder starben weiterhin. Keine Politik,

keine Perspektive. Taten, nicht Worte.

Und da stehen wir heute. Anstatt Afghanistan zu

helfen, anstatt 10 Jahre zuvor dem Land unsere Hil-
fe zufliessen zu lassen, seine Stadte und Kultur wre-

deraufzubauen und ein neues politisches Zentrum zu

SChaffen, das uber eine Stammeskuitur hinausgegan-
99“ Ware, iiessen wires in Stich. Sarajevo konnte wre-

C"ergebaut werden. Nicht Kabul. Eine Art Demokra-

tie konnte in Bosnien errichtet werden. Nicht in Af-

“

%
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ghanistan. Schulen konnten in Tuzla und Travnik wie-

dererdffnet werden. Nicht in Jaladabad. AIS die Tali-

ban kamen und alieGegner beseitigten, Dieben die

Arme abhackten und untreue Frauen zu Tode stei-

nigten, betrachteten die Vereinigten Staaten diese

schreckiichen Vorgange als Kraft der Stabilitéit nach

Jahren der »Anarchie«.

Bushs Drohungen haben praktisch die Evaku-

ierung aller we'stlicher Hilfskr‘afte erzwungen. Jetzt

schon sterben Afghaner aufgrund ihrer Abwesenheit.

Die Diirre und der Hunger tbten weiterhin Millionen

— und ich meine Millionen - und taglich werden

zwischen 20 bis 25 Afghaner von den 10 Millionen

Landminen zerrissen, die von den Russen zuriickge-
lassen worden sind. Selbstverstandiich sind die Rus-

sen niemals zuriJckgegangen, um die Minen auf-

zuraumen. Ich schatze diese 8-52 Bomben werden ein

paar von ihnen hochgehenlassen. Aber das wird

wahrscheinlich die einzige humanitare Hilfe sein, die

wirdort f'Lir die nachste Zukunft zu sehen kriegen wer-

den. M'an betrachte das erstauniichste Bild dieser

ganzen letzten Woche. Pakistan hat seine Grenzen

zu Afghanistan geschlossen. Genauso der Iran. Die

Afghaner solien in ihrem Gefangnis bleiben. Ausser

sie schaffen es, sich durch Pakistan durchZUschiagen
und an den Strand von Frankreich oder den australi-

schen Gewassern angesptilt zu werden, oder durch

den Tunnelkanal zu kiettern, oder ein Flugzeug nach

Grossbritannien zu entfuhren, um sich dem Zorn un-

seres lnnenministers zu steilen. In welchem Fali sie

zun'ickgeschickt werden miissten, abgewiesen, Zu-

gang verwehrt. Es ist eine wahrhaft schreckliche Iro-

nie, dass der einzige Mann, den wir aus Afghanistan
zu empfangen interessiert waren, der Mann ist, von

dem man uns versichert, er sei der bbse Geist hinter

dem’grdssten Massenmord der amerikanischen Ge-

schichte: bin Laden. Die anderen kénnen zu Hause

bieiben und sterben.

Oue/le: wwwzmag.0rg/(Ubersetzung von Dana)
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Fiir eine sofortiqe Einstellunq

des westlichen Anqriffskrieqes
in Afghanistan

Die USA f'Lihren derzeit einen Angriffs-

krieg gegen Afghanistan, méglicherwei-
se bereiten sie auch einen Angriffskrieg

gegen weitere Lander vor. Sie tun dies

mit Zustimmung der NATO und der 08—

Staaten im Rahmen der Ublichen impe-

rialistischen Arbeitsteilung; dass die eu-

ropaischen Regierungen einen Stil des

>>nachdenklich Bombardierem bevorzu-

gen, heiBt nicht, class es hier irgendwel-
Che Differenzen gabe. Dieser Angriffs-

krieg ist ein verbrecherischer Akt, und er

liegt mitnichten im lnteresse der westli—

Chen Bevolkerungen. Das Entsetzen ilber

die Anschlage des 11. September kann

nichts daran andem, class Terror weder

mit Gegenterror noch mit Krieg zu be-

antworten ist. Die Rhetorik, die Anschla-

ge seien eine Kriegserklarung gewesen,

soll gezielt von der Fragw'Lirdigkeit von

Vergeltung'sschlagen ablenken. Es gibt

bislang kein Verfahren, keine cler Of-

fentlichkeit vorgelegten Beweise, keinen

darauf gestiitzten Auslieferungsantrag;

dass die Taliban-Regierung Osama bin

Laden nicht in vorauseilendem Gehor-

sam neinfach so« ausgeliefert hat, gilt als

ausreichender Grund filr einen Krieg ge-

gen Afghanistan. Dass die militarischen

Aktionen der Ergreifung Bin Ladens gel-
ten sollten, ist seit den immer massi-

veren Bombardements als LUge offen-

sichtlich: Kriegsziel ist das Auswechseln

der afghanischen Regierung. Die Opfer-
zahlen des westlichen Angriffskrieges

werden die Zahl derToten in New York

und Washington um ein Vielfaches Liber-

schreiten. Der Krieg tbtet nicht nur die,
die von Bomben getroffen werden; er

totet auch die, die seit dem Truppenauf—
marsch vor ihm zu fliehen versuchen und

an Hunger und Kalte sterben werden.

Der Zynismus der Nahrungsmittelpake-
te, die mit GrUBen vom amerikanischen

Volk hinterhergeworfen werden, wird sie

nicht retten.

Geqen die Mystifizierunq
der Anschl'éqe

Die Anschlage vom H. September sind

keine Anschlage auflidie Zivilisationu. Es

sind auch keine Proteste gegen Armut
' und Kapitalismus. Es sind Verbrechen,

politisch motivierte Anschlage, und

Massaker als Teil einer machtpolitischen

Strategie. Wenn sie tatsachlich von

radikal-islamistischen Terrororganisatio-
nen im Umkreis von El—Quaida und Bin

Laden verint sind, haben sie einen ziem-

lich konkreten Hintergrund. Zum einen

sind es Racheakte f'L'ir den erneuten

Biindniswechsel des Westens in Afgha-
nistan, n'amlich von den Taliban zur Nor-

dallianz, an die in jUngster Zeit groBe

Waffenlieferungen vorbereitet wurden

Lind deren militarischer Fuhrer, Massud.

im April auf Einladung des Europa-Par-
laments zu strategischen Gespr'achen
mit Solanas u.a. zusammentraf, bevor er

zeitgleich mit den Anschlagen von ei-

nem Selbstmordkommando ermordet

wurde. Zum anderen reihen sich die An-

schlage in eine Serie von Mordanschla—

gen seit 1993, die gegen Angehorige
des US-Milit'ars, der US—Geheimdienste

und anderer Einrichtungen in arabischen

Landern veriibt wurden und die Ziele ver-

folgen sollen, die von Bin Laden und an-

deren Terror-Organisatoren immer wie-

der genannt wurden: Abzug amerikani-

scher Truppen aus allen arabischen

Landern; Ende des militarischen und

okonomischen Krieges gegen den lrak.’

Entzug derwestlichen Unterst‘L'Itzung fiJ'r

»gefijgige« Satelliten-Regime wie Saudi-

Arabien. Diese Ziele (nicht die Anschlé-

gel) finden in der Bevolkerung der ara—

bischen Lander weite Zustimmung, und

sie sind berechtigt. Das Problem ist, daSS

der militarisch-okonomische KompleX
des islamistischen Terrors sich diese, an

,2~..

rut Bomben
Christoph Spehr



sich schwer abweisbaren, Ziele zu eigen

macht, um sein eigenes SUppchen dar’

auf zu kochen. Er behauptet. dass diese

Ziele nur durch ihn zu erreichen sind;

dass sie nur mit seinen faschistischen

Mitteln erreichbar sind; und dass sie nur

zusammen mit einigen anderen Zielen

erreichbar sind, die man ebenfalls als

faschistisch bezeichnen muss: cler Er-

richtung fundamentalistischer ncottes-

staatenu a la Taliban, der Vernichtung

Israels, der totalen Allmacht der islamis—

tlschen religiésen und militarischen Filh-

rer. Die Mystifizierung der Anschlage

verdeckt, dass die westlichen Reglerun—
gen keine Antwort auf dieses Problem

haben; ja dass sie es auch gar nicht l6-

sen wollen, weil sie mit dem Terror auch

alle legitimen arabischen Ansprflche

bekampfen mbchten, die dem westli-

Chen imperialen Anspruch zuwiderlau-

fen. Die Mystifizierung verdeckt, class der_

sunnitische Fundamentalismus, Osama

bin Laden und die Taliban vom Westen

gezielt aufgebaut, finanziert und aufge—

rijstet wurden, im Rahmen cler grbBten
ClA—Aktion seit dem Zweiten Weltkrieg;

zunachst um die Sowjetunion zu be-

kémpfen, spater um in Uhgnade gefal—
lene Protegés durch andere Krafte zu er-

setzen. Und sie verdeckt auch, dass der

Westen andere Versuche in der arabl—

Li'l

. Die Anschlége vnm ll. September sind keine

Anschléige auf »die Zivilisatinn«. E5 sind afich

keine Pruteste gegen Armut und Kapitalismus.

E5 sind Verbrechen. palitisch mutivierte

Anschlé’ige. und Massaker als Teil einer

machtpulitischen Strategie.

SF 3/2001 [1 5]



Das Vurgehen der USA ist gepréigt Van der

Panik‘vur Knntrnllverlust. Mehr als alles

andere geht es um die Illusion. »da§ Heft

wieder in der Hand zu habenrr

i
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schen Region, Souveranitat und reale
Selbstbestim mung zu erlangen, konse—
quent zerstort hat oder ausbluten lieB.

Die Politik des Westens:
wie von Bin Laden besteilt

Was ist nun die aktuelle Politik des We-
stens gegenuber diesem Problem? Sie
wirkt, als hatten Bin Laden und die an-

deren Exponenten islamistischerTerror-
organisationen personlich sie bestellt:
Die USA stellen sich auf eine mindestens
inahrige massive Truppenprasenz ein,
im Prinzip sollen amerikanische Truppen
fiir immer auf dem Boden arabischer
Lander stationiert bleiben. Der Westen
stiitzt fragwiirdigste Regime mit politi-
schen, okonomischen und militarischen
Geschenken, sofern sie nur an der Kriegs-
Koalition teilnehmen; Menschenrechte
spielen dabei keine Rolle. Die Einbe—
ziehung des lrak als Ziel militarischer
Operationen ist sehr wahrscheinlich, ein
Ende des Embargo ist in weite Ferne
gerijckt. Mit der Aufriistung der Nordal-
lianz greift der Westen zum dritten Mal
massiv in den afghanischen Biirgerkrieg
ein, und er wird auch die Nordallianz
fallen lassen, sobald sie Kritik an der
westlichen Politik und an den westlichen
Bomben iibt. All dies ist Wasser auf die
Muhlen des Terrors.

Genua hoch zehn

Entzivilisierung und Entdemokratisie-
rung schreiten dabei auch im Westen
selbst voran. Nach dem Willen der US-

Regierung sollen bei der totalen Op‘e-
ration nTerrorbekampfung« alle Tren-

nungen zwischen Militar, Polizei, Ga-

heimdiensten und okonomischer Politik

aufgehoben werden. Der umfassende.
totale Krieg gegen unbotmaBige Lander,
der so zur realen Drohung wird, benutzt

die UNO nicht einmal mehr als Feigen-
blatt: keine internationale lnstanz wird
die nBeweiseu gegen Afghanistan auch
nur zu Gesicht bekommen haben, bevor

die USA angreifen. Der proklamierte
lO-Jahres-Plan, der militarische, okono-

mische und politische Interventionen

umfassen soll und damit den Charakter

einer autoritaren Weltinnenpolitik hat.
wird im Kreis von Kriegskabinetten ver-

handelt, eine Gruppe von vielleicht

zwanzig Menschen weltweit entscheidet
fiber die Ausrichtung der Weltpolitik der

nachsten lO Jahre. Die bisherige An-

massung der CB-Treffen wird damit noch

ijbertroffen. Was hier vorbereitet wird, ist

Genua hoch zehn. Dazu passt auch, dass
Notstandsgesetze nach innen vorberei-

tet werden, um Widerstand und Kritik

durch totalitare Kontrolle und Zensurzu

ersticken: die Abmahnungen von Lehre-

rlnnen in Sachsen, die es wagten die US-

Politik zu kritisieren, geben einen ersten

Vorgeschmack.

Die Dominanzkultur dreht durch

Der Westen hat durchaus okonomische
und geostrategische Interessen in Af—

ghanistan. Es geht um das Pipeline-Pro-
jekt von Baku zum arabischen Meer, 65

geht generell um die Sicherung dES



westlichen Zugriffs aufs DI in der ganzen

Region; 65 geht beim nKampf gegen den

Terror« auch um die »Sicherheit« weltweit

agierenden Kapitals und seiner Repra-

sentanten und Angestellten. Dennoch

ist das 6konomische und militarstrate-

gische Kalkiil in bezug auf den jetzigen

Krieg widerspriichliCh und keineswegs

klar, und unter der Hand auch umstrit-

ten. Dagegen ist seit Iangem keine mi-

litarische Operation so stark von den Be-

dUrfnissen patriarchaler Dominanzkultur

gepragt gewesen, und zwar auf beiden

Seiten: der phallische Charakter des An-

schlagsziels vom 11. September kommt

nicht von ungefahr. Das Vorgehen der

USA ist gepragt von der Panik vor Kon-

trollverlust. Mehr als alles andere geht es

um die Illusion, ndas Heft wieder in der

Hand zu haben«: nthe conflict, begun on

the timing and terms of others, will end

in a way, and at an hour, of our choo-

Singu (Bush). Es geht um die Unvorstell-

barkeit, selbst Opfer zu sein, die jetzt
militarisch ausradiert werden soll. Die

patriarchale Dominanzkultur der Gegen-
seite funktioniert anders; sie driickt sich

aus in der Rechtfertigung der Massaker

als Gebot der Ehre, als Wiederherstel—

lung gekrankter mannlicher Identitat,

und in der wegwerfenden Geringscha't-
Zung des eigenen Lebens (ebenso wre

des Lebens iizufallig Betroffenem). Es ist

eine innerpatriarchale Konstellation, die

von klassischen Frontstellungen wie Ko-

lonisator/Kolonisierter, hegemoniale/
marginalisierte Mannlichkeit usw. durch-

ZOgen ist. Das Drama ist, dass jedes
rationale Interesse, das Leben eigener

Bevolkerungen zu schiitzen, Gefahren

abzuwenden, und Verbrechen gegen an-

dere Bevélkerungen zu vermeiden, dabei

vollsta‘ndig unter die Rader kommt. Jede

weitere Runde von Terroranschlagen,
Bombardements, neuen Terroranschla-

gen, neuen Bombardements wird diesen

Wahnsinn weiter nahren, der seine Kriti-

kerlnnen als nWeicheier« beiseiteschiebt.

An genau diesem Punkt hat Wickert

Recht, dass die Logik auf beiden Seiten

dieselbe ist. Und es ist auf beiden Sei-

ten ein guter Job, Mullah zu sein —

sprich, zu denen zu geho'ren, deren Posi-

tion immer besser und deren Hand-

l'ungsspielraume immer gréBer werden,

je weiter die Gewaltspirale sich dreht,

und je mehr Opfer sie kostet.

Neue Weltordnung II:

Schnappchenmarkt fur Zyniker lm Zuge

der ninternationalen Koalition gegen

den Terror« werden derzeit Verhandlun—

gen gefijhrt, die weit fiber den Krieg ge—

gen Afghanistan hinausgehen und eini-

ge wesentliche Konkretisierungen und

Veranderungen der nach 1989 prokla-

mierten nNeuen Weltordnung« zum Ge-

genstand haben. Jenseits aller noch

halbwegs legitimierten internationalen

Organe und ohnejede Beteiligung der

Bevolkerungen ist hier ein wilder

Schnappchenmarkt fiJrZynikerallerCou-
leur entstanden. Die USA haben unver-

hohlen erklart, die unew benchmark«

(Powell), d.h. der MaBstab fijr die Politik

der USA gegeniiber anderen Staaten, sei

ausschlieBlich deren Unterstfltzung fiir

STAN KlElDUNé

tN mammal,

'5iAli £55m

ENE meat?

den US—Krieg gegen Afghanistan und al-

le weiteren MaBnahmen in diesem Zu-

sammenhang. Die Regierungen der

Staaten, die an der Koalition teilneh-

men, mochten sich dies umgekehrt in

verschiedenster Weise bezahlen lassen.

Pakistan braucht Geld; lndien mochte

Zustimmung fiir seine Kashmir-Politik;
Russland will Freispruch fiJr seinen eige-
nen Staatsterror in Tschetschenien; die

Liste ist lang. Auch wenn sich in der Ko-

alition eine gewisse imperiale Uber-

spannung der USA ausdriickt und die

Notwendigkeit, an der Illusion vollig un-

beschrankter nationalstaatlicher Hand-

lungsfreiheit Korrekturen vorzunehmen,
so ist von dieserArt Kuhhandel zwischen

Regimen nur eine weitere Verscharfung
der menschenverachtenden und auto-

ritéren Ztige der aktuellen Weltordnung
zu erwarten. Auch die deutsche Regie-
rung will in diesem Sommerschlquer-

kauf nicht zurflckstehen. lm Gegenzug
fUr bedingungslose Unterstiitzung der

Militaroperationen der USA, soll wieder

einmal eine deutsche nNormalisierungu
durchgesetzt werden: die vollstandige,
offene Rilckkehr zur GroBmachtspolitik,
die Moglichkeit selbst wieder kriegs-
fuhrende Macht zu sein, die St'arkung in-

ternationalen Einflusses (Sitz im Weltsi-

cherheitsrat usw.). Das ist gemeint, wenn

Schroder die »Nachkriegszeit« fiJr been-

det erklaren will. All dies ist an Verant-

wortungslosigkeit kaum zu fiberbieten.

Fremde Opfer zahlen ebenso wenig, wie

Risiken fiir die eigene Bevolkerung; Fra-

gen von RechtmaBigkeit und Sinn des

derzeitigen Krieges geraten vollig in den

SF 3/2001 [1 7]



Hintergrund: der Afgha-

nistan-Krieg wird zum

Medium einer Neuaus-

handlung dessen, war in

einem zeitgemaBen lm-

perialismus welche Rolle

spielen darf und kann.

Was tun?

ln diesem Kri'eg gibt es

keine Seite des Guten;

und es gibt keine wlin:

schenswerte Tendenz,

die von’den Anschlagen
des ll.September hervor-

gerufen wiirde, auch

nicht indirekt. Beides

kann nicht iiberraschen.

In den Diskussionen um

einen neuen Internatio-

nalismus ist immer wie-

der betont wo__rden, dass

es nicht funktioniert. sich

auf eine Seite des Guten

schlagen zu wollen, und

dass es keinen inneren

Automatismys gibt, cler

aus den Widerspriichen
wie durch Geisterhand in

eine bessere Zukunft

fiihrt. Was ist daherjetzt
zu tun?

as) Den Widerstand

gegen den westlichen

Angriffskrieg starken.

Trotz cler Beteuerungen
ist die allgeméine Stim-

mung bislang nicht liber-

maBig positiv fiir den

Krieg. Vielen ist klar, class

die Gegenschlage von

heute die Selbstmordat-

tentate von morgen sind.

[1 8] SF 3/2001
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Viele sind schockiert, wie leichtfertig von

den Regierungen weiterhin Gefahren f'Lir

uns selbst in Kauf genommen werden.

Viele erinnern sich auch daran, class al-

le Beweise des Westens f'Lir den jugosla-
wischen »Hufeisenplan« sich spéter als

Propaganda-Lfige herausstellten; oder

dass die Bombardements 1998 im Su-

dan nachweislich zivile Ziele zerstorten.

Viele konnen sich jetzt nicht nur besser

vorstellen, was es bedeutet, in Israel zu

Ieben, sondern sie fragen auch, ob das

die richtige Perspektive filr die gesamte
westliche Welt ist. Es gibt viele Zug'an-
ge zu der richtigen Entscheidung, aktiv

gegen den Krieg vorzugehen. Wir soll—

ten sie nicht auf‘den Ublichen linken Ne-

benschaupl'atzen (Stichwort Antiameri-

kanismus) zerreden.

b) Fiir eine Revision cler weltweiten

Interventionspolitik. Die heutige Situa-

tion ist wesentlich auch ein Ergebnis cler

Politik, die seit 1990 als Neue Weltord-

nung definiert und militarisch abgesi-
chert wird. Auch die Bundeswehr hat in

. den Verteidigungspolitischen Richtlinien

1991 erklart, es gehe nicht mehr um

Landesverteidigung, sondern um die Si-

cherung »unseres« Zugriffs auf Rohstoffe
und um die weltweite Verteidigung nun-

sereru lnteressen mit den Mitteln des

Krieges, Der okonomische und militari-

sche Neokolonialismus beinhaltet todli-

che Risiken f'Lir uns selbst. Die Alternati-
ve liegt in einer kooperativen Weltord-

nung, nicht in einer noch weiteren

Aufriistung.
c) F‘Lir eine Anerkennung berechtig-

ter Anspr'dche. Eine internationalisti-
sche Gegenbewegung wird sich auch da-

zu durchringen mlissen, den arablschen

Anspruch a’uf Selbstbestimmung und

Souverénitat, auf Abzug westlichen Mi-

litars und Ende der Interventionspolitik,

11/“/

anzuerkennen und zu unterstlitzen.

wenn dieser Anspruch nicht weiterhin

von Fundamentalisten und Terrororga-
nisationen ausgebeutet werden soll. Der

einzige Gegenanspruch, mit dem dies

verknllpft werden kann und muss, ist in

diesem Fall die Anerkennung des Exi-

stenzrechts und legitimer Sicherheitsbe-

d'Lirfnisse Israels

cl) Fiir eine kooperative Weltord-

nung von unten. Eine internationalisti-

sche Gegenbewegung hierzulande wird

ferner den Dialog mit oppositionellen
und kritischen Gruppen in arabischen

Landern (und im Exil) suchen mljssen,

auch in Israel und Pal‘astina, um heraus-

zufinden, was darilber hinaus Umrisse

einer kooperativen Politik sein konnen.

Sie wird diese Politik letztlich gegen den

Widerstand der politischen Eliten cles

Westens durchsetzen mu'ssen (so wie an-

dere das in ihren Landern tun miissen).
Im Moment ist von groBer Bedeutung.
kritische Stellungnahmen zur Logik des

Krieges zu libersetzen und zuganglich zu

machen (Beispiel RAWA), sowie klarzu—

machen, dass es unabhangige und kriti-

sche C-ruppen und Bewegungen auch in

arabischen Landern gibt, und was sie

wollen. Es gilt ferner zu unterstreichen.

class eine akzeptierte, offene Einwande—

rungsgesellschaft in politischer, religio-
ser und Herkunfts-Pluralitat, die beste

Chance ist, fiir eine Politik internationa-

ler Kooperation verst‘andnis- und hand-

lungsfahig zu werden.

Auch ein Weg, wie er hier skizziert

ist, enthalt Risiken und Gefahren. Auch

er ist Iangfristig, schwierig, nicht unbe-

dingt sofort erfolgreich. Aber es ist der

einzige, den man gehen kann. Und BS

wird ihn niemand gehen, wenn nicht wir.
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Nach den Anschlagen in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika ist der Datenschutz zu einer Belanglosigkeit westlicher Staa-
ten geworden. Der Datenschutz zahlt als Hindernis im »Kampf
gegen den Terrorismus«. Dem vordringlichsten Ziel von Politik

iiberhaupt, wie uns zur Zeit suggeriert wird. So ist die Verlei-

hung des Big-BrothersAward 2001 in Deutschland besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Preis mit dem ail diejenigen
Personen und Organisationen beglijckt werden, die herausra-

gende Leistungen im Bereich des Datensammelns und damit
auch der Uberwachung und derAusspahung vollbracht haben.

Wir haben im folgenden die Ehrungen von drei Preistrégern

Die weiteren Preistrager sind:

Der Bundesminister fiir Wirmchaft und Technologie, Dr. Wer-

ner Muller. Erwird fiJr die Ausarbeitung derTelekommunikations-

Uberwachungsverordnung ausgezeichnet. Mit dieserVerordnung
sollen Betreiber von Telekommunikationsanlagen verpflichtet
werden Vorkehrungen zur Uberwachung der Kommunikation der
Teilnehmer zu treffen und entsprechenden Behorden diese Da-
ten zur Verffigung zu steilen.

In der Kategorie »Uberwachung am Arbeitsplatzu heisst der

diesjahrige Preistraiger »ProtectCom G.m.b.H.«. ProtectCom ist

spezialisiert fur Software die firmeneigene Netzwerke uberwacht,

;W«-mw
W

dokumentiert.

Der BigBrotherAward der Kategorie
nPoIitiku und damit der Hauptpreis
geht an den Bundesminister des lnnern,
Otto Schily, weilver unter dem Deck-

mantel der Terrorbekampfung eintritt

fiir den Abbau von Bilrgerrechten, fflr

den Abbau von Datenschutz und die

Einschrankung der inforr'nationellen

Selbstbestimmung in Deutschland und

Europa.
Er setzt sich dauerhaft - und seit

dem 11.9. nochmals verstarkt — fijr neue

Ermittlungsbefugnisse der Polizei und

der Geheimdienste ein, ohne die verfas-

sungsma‘Big garantierten Bflrgerrechte
zu berijcksichtigen. Und 5 er miBachtet

in besonderer Weise das Recht auf infor-

mationelle Selbstbestimmung von aus-

léindischen Bijrgerinnen und Bijrgern.

Griinde

Otto Schily hat sich sozusagen Uberqua-
litiziert: Er erhielt mit Abstand die meis-

ten Nominierungen fflr die diesjahrige
Preisverleihung. In derJury bestand Ei-

nigkeit, dass lnnenminister Schily in die-

sem Jahr der Hauptpreis gebiihrt.
Von allen deutschen Politikern, die

seit den terroristischen Anschlagen in

[20] SF 3/2001

fiir ihr Produkt Spector wurde sie ausgezeichnet.

den USA den Datenschutz in Frage stel-

ien, hat sich Otto Schily am deutlichsten

hervorgetan. Schily piadierte dafijr, dass
der Datenschutz »neu definiert« werden

mflsse, dass »Sicherheitsinteressen nicht
durch Datenschutzbestimmungen be-
hindert werden diirfenm Schily stellte die

Frage, ob der Datenschutz nicht oft

»Ubertriebem worden sei. Er liess seinen

Sprecher davor warnen, dass der »Da—

tenschutz sich nicht als Terroristenschutz
auswirkt«.<

Schily ist nicht irgendein Politiker.
Er ist der Minister, der fflr die Bundesre-

gierung die Vorschlage zur offentlichen
Sicherheit ausarbeitet, dessen nachge-
ordnete Behorden diese Vorschlage um-

setzen und der fLir den Schutz derVer-

fassung, zu der vorrangig die Barger-
rechte gehoren, verantwortlich zeichnet.
In dieser Eigenschaft obliegt ihm insbe-
sondere der Schutz des Grundrechts auf
informationelle Selbstbestimmung.

Statt dessen versucht lnnenminister
Schily, mit immer neuen Vorschléigen
faischiich den Eindruck zu vermitteln,
durch zusétzliche und gegen groBe Be-

volkerungsgruppen gerichtete Uberwa-
chungsmaBnahmen konne ein Mehr an

Sicherheit fiir die Bevolkerung gegen

den Terrorismus erreicht werden. Schily
steht an erster Stelle jener Politiker in

Deutschland, die die schrecklichen Ter-

roranschlage in den USA als Anlass und

Legitimation zur Durchsetzung freiheits-

beschneidender Gesetze instrumenta-

lisieren.

Otto Schily torderte schon wenige
Tage nach den Anschiagen, Fingerab-
driicke in Passe und Personalausweise

aufzunehmen. Die Folge ware zwangs-

Iaufig eine bundesweite daktyloskopi-
sche Erfassung der deutschen Bevolke-

rung und damit eine verfassungswidri-
ge Vorratsdatenspeicherung. Inzwischen

plant er, weitere biometrische Daten wie

Gesichtsgeometrie oder lrismerkmale

auf Ausweispapieren zu speichern, mit

der Folge, dass sich die ganze Bevolke-

rung biometrisch vermessen Iassen mUs-
ste. Schily will, dass Telekommunikati-

onsunternehmen und Internet-Provider

verpflichtet werden, Nutzungs- und Ver-

bindungsdaten mindestens sechs Mona-

te Iang zu speichern. Diese ausschiieB-
lich fflr Zwecke der Strafverfolgung initi-

ierten MaBnahmen unterwerfen die

gesamte Bevolkerung pauschal einem

Kriminalitatsverdacht. Schily setzt sich

auBerdem ein fLir die Schaftung eines



Datenverbundes aller deutschen Ge-

heimdienste und des Bundeskriminal-

amtes, fI'Jr verdachtsunabhéngige Er-

mittlungskompetenzen des BKA sowie

fiir eine umfassende Kronzeugenrege-

lung, die seibst dann

Strafmilderung ver-

Spricht, wenn andere

féilschlich beschuldigt
werden.

Die Vorveriegung
polizeiiicher MaBnah-

men ins weite Vorfeld von

Straftaten oder konkreten Gefah-

ren sowie die Aufhebung derTren—

nung zwischen Polizei und Ge-

heimdiensten sind Merkmale, Wel—

Che bereits die nationalsozialistische

Geheime Staatspolizei und die Stasi

kennzeichneten. Eine soich ausufernde

Sicherheitspolitik und eine demokratisch

kaum zu kontrollierende Machtkorggen-
tration sollten nach diesen Erfahruni’gen
in Deutschland wirksam unterbunden

werden.

Das Hauptgewicht der vorgeschla-
genen UberwachungsmaBnahmen rich-

tet sich dabei nicht gegen die deutsche

Bevélkerungsmehrheit, sondern ge-

gen Auslénderinnen und Auslénder, die

ohnehin schon zu der am meisten (Iber-

wachten Bevélkerungsgruppe gehéren.
Damit sichUrt Schily Angst, Abwehr und

Aggressionen gegen Fremde.

Mit der Einfiihrung eines neuen
'

129b ins Strafgesetzbuch, der die Mitv

gliedschaft auch in internationalen nter-

roristischen Vereinigungem unter Strafe

Stellen soil, wird nicht etwa ein wirksa-

mes lnstrument zur Zerschlagung derar-

tiger Organisationen geschaffen, son-

dern vor allem ein Ermittlungsparagraf,
der eben auch zur strafrechtiichen Ver-

fOlgUng legitimen poiitischen Wider-

stands gegen Unterdrijckung und Unge-

rechtigkeit in diktatorischen Landern genutzt wer-

den kann. Anstatt das Auslénderzentralregister
(AZR) auf ein verfassungskonformes MaB zu-

recht zu stutzen, sollen nach dem Wunsch

von Schiiy die Kpntroll- und Uberwa-

chungsmdgiichkei'ten des AZR noch aus-

gebaut wprden durch zusétzliche Speiche-
rung pa 9 enbezogener Merkmale (2.8.

Religions:
_ érigkeit), durch erweiterte

OniiZugr sméglichkeiten oder durch die

Neuei%hrung einer Nutzungsbefugnis f'L'Ir Sozial-

behérden. SchonIm vorigen Jahr hat das Auslander-

zentralregister wegen seinerjahrzehntelangen Férderung
‘

der Diskriminierung von Ausléndern, wegen seines Bei-

trags zur Schwéchung der Grundrechte einen Big Bro-

ther Award erhalten. Durch zusétzliche MaBnahmen

soll der Uberwachungsdruck auf Ausiénderinnen

und Auslénder weiter erhéht werden, z.B. durch das

Erfassen von Fingerabdr'L'Icken bei derVisa-Beantragung,
durch die Einfiihrung der Regelanfrage bei Geheimdien-

sten im Fail von EinbUrgerungen und der Erteilung von

Aufenthaltsgenehmigungen, durch die

Diurchfiihrung von Rasterfahndungs-
maBnahmen, durch die Einfijhrung
bundesweiter lslamismusdateien

oder einer Warndatei zur Bekéimp
fung von Visa- Erschleichung und

Schlepperknminalitat Mit der Forderung nach ei-

nem verstérkten Austausch zwischen Asylbehor-
den und Geheimdiensten, die ihrerseits ei-

nen Datenaustausch m 'Geheim-

diensten in den
'

Herkunfts— bzw.
,,

Verfolgerstaa- k

‘

recht zugestan
dene Recht auf

Schutz vor Ver-

folgung untergiab
Die umfangreiche'“

sung zusétzlichez

bezogener Daten

Schily @fa- se
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bzw. der Abgleich unterschiedlicher Da—

tenbanken von AZR, Polizei, Einwohner—

meldeamt und anderen Behorden ver-

gréBert und erleichtert die Gefahr von

D‘atenmiBbrauch oder Fehlinterpreta-
tionen.

All diesen MaBnahmen ist

gemein, dass sie nicht geeignet
sind, terroristische Gefahren ab-

zuwehren oder terroristische Ta-

ten aufzuklaren, dass sie saber

dazu beitragen, eln Klima der

Intoleranz zu fordern, in dem

Fremdenfeindlichkeit und Hass

gedeihen. Dieses Klima konnte
den Nahrboden fUr weitere ter—

roristische Aktlonen bilden. Tell—

weise haben die Vorschlage
nicht einmal im Ansatz einen

Bezug zurTerrorismusbekamp-
fung. Vieles ist nichts anderes
als das Wiederaufkochen von

datenschutzfeindlichen Laden-

hljtern, die bisher selbst unter

einer schwarz—gelben Regierung
aus guten GrUnden nicht reali-

siert worden sind.

Schilys Vorschlage ignorieren, dass
die bestehenden Regelungen bereits ein

umfassendes lnstrumentarium zur effek-
tiven Bekampfu ng terroristischer Strafta-
ten zurVerfljgung stellen. Sie lenken von

Vollzugsdefiziten bei den Slcherheits-

behorden, von irrigen Lagebeurteilun-
gen und von der Tatsache ab, dass es

keinen sicheren Schutz vor Terrorismus

geben kann, schon gar nicht vor Selbst-

rnord-Attentaten. Terrorismusrislken las-

sen sich nicht mit der technischen Uber—

wachung ganzer Bevolkerungsteile mini-

mieren, sondern durch die minutiose

Aufklarung der Taten und der sich da-

bei zeigenden terroristischen Strukturen

sowie durch Pravention, sowohl durch

gesellschaftliche Pravention uber einen

interkulturellen Austausch als auch

durch den technischen Schutz poten-
zieller Angriffsziele.

Otto Schily treibt im fibrigen
- trotz

Bedenken auch in der Bundesregierung
— den weiteren Ausbau von Europol vor-

an, etwa durch die Zulassung neuer ope-

rativer, »exekutiver« und informationeller

Befugnisse, durch die Festlegung neuer

Zustandigkeiten oder den Aufbau neuer

Ermittlungseinheiten und Dateien —

ohne dabei auch nur eine MaBnahme

zu initiieren, mit der die demokratischen

(a mummy Pm 5mm ,IJuumrlmmmrflsmWwDer BigBrotherAwardder Kategorle nSzeneprelsa geht an die

Firma RealNetworks, in Deutschland vertreten durch die

RealNetworks GmbH in Hamburg, fl‘rr ihr Produkt rrRealPlayem.
Fast jedem Netzbewohner sind Streamlng-Media-Angebote be-

kannt, die mit dem RealPlayer als Audio- oder Videodateien

absplelbar sind. Der ler solche Angebote notwendige Real

Player ist im Internet frei verfljgbar. Hier bedeutet nfrei« zu-

nachst, dass die Firma RealNetworks fi‘Jr den privaten Benutzer

keine Kosten berechnet, ein Produkt, class ein mehr an 'Freiheit

gibt, ist cler RealPlayer keineswegs.

Grfinde

Beim RealPlayer werden und wurden verschiedene Moglich-
keiten ausprobiert, um den Benutzer 'uberwachen und sein

Netzkonsumverhalten eindeutig zuzuordnen. Bis zur letzten

Version des RealPlayers gehorte dazu eine GUID, eine globale
User-ID, die sich bei Rechnern mit Netzwerkkarte unter ande-

rern aus Medien-Aclresse cler Karte berechnet. Hiermlt sollte
eine noch genauere ldentifikation der Benutzer als uber lP-

Adressen oder ahnliches ermoglicht werden.

In der neuste'n Version des RealPlayers ist dieses Feature zum

Ausspahen zwar nicht enltfernt worden, allerdings bei cler Stan»

dardinstallation ausgeschaltet. Glelchzeltig anderte RealNet-

works seine »Privacy Policy« dementsprechend, dass nun Global

User-IDs ausdrflckllch zu den Daten gehoren, die RealNetworks
von seinen Kunden bekommen mochte. Versterckt unter ande-
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ren Moglichkelten, den RealPlayer nach Hause telefonieren ZU

lassen (unter anderem cler Sammlung von lP—Adressen und

Cookies) wird hier dem Kunden erklart, dass globale User-IDS
in vielen anderen Software-Produkten vorkommen und nur dem

Konsumenten zu Cute kommen, da Anbieter damit ja das

Programm personalisleren konnen. Mit der standardmassig
ausgeschalteten GU!D in der aktuellen Version von RealPlayer
ist es auch so elne Sache: Wenn cler Anbieter wU‘nscht, class

diese angeschaltet gehort, geht ein Fehlerfenster auf, nebSt
einer Beschreibung, wie man die Abschaltung der GUlD-Uber-
tragung wieder rfickgangig machen kann. Der Sinn dieser
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und rechtsstaatlichen Defizite dieser

europaischen Polizeibehérde abgebaut
werden konnten. Bis heute agiert Euro-

pol namlich ohnejegliche parlamentari-
sche Verantwortlichkeit und Kontrolle,

und ohne dass betroffene Bfirger gericht—
lichen Rechtsschutz erlangen konnen.

desrepublik gehindert oder fiber Iange
Zeit ohne Nachweis eines strafbaren

Tuns in ltalien inhaftiert wurden. Das

vom Grundgesetz garantierte Recht auf

Handlungs- und Bewegungsfreiheit wur-

de so auBer Kraft gesetzt.
Otto Schily und sein Ministerium

sind bis heute den Nachweis schuldig

geblieben, dass nder Datenschutz<< die

Kriminalitats- oder Terrorismusbekamp-

fung behindert hatte. Datenschulzrecht-

liche Regelungen und ihre Beachtung
sind Grundvoraussetzungen daffir, dass

die Bevélkerung der Arbeit der Sicher-

heitsbehorden Vertrauen entgegen-

bringt. Mit seiner Sicherheitskampagne

tragt er dazu bei, dass die Grundlagen
des demokratischen und freiheitlichen

Systems, die es gegen den Terrorismus zu

verteidigen gilt, untergraben werden.

Damit ist Schily einer der Hauptverant-
wortlichen ffir die Weiterentwicklung
von Europol zu einer gesamteuropai-
schen Uberwachungsstruktur mit erheb-

|ichem Missbrauchspotential.
Der sicherheitspolitische Aktionis-

mus Schilys nach'den Terroranschlagen
ist die Zuspitzung einer von ihm seit drei

Jahren forcierten bfirgerrechtsféindli-
chen Sicherheitspolitik. Erzeichnet daffir

verantwortlich, dass im Bundeskriminal-

amt sogenannte Gewalttaterdateien mit

verharmlosenden Namen wie »Remo«,

»Aumo« oder nLimo« eingerichtet wur-

den, deren Speicherungen u.a. dazu -

ffihrten, dass nicht vorbestrafte Bfirgev

rinnen und Bfirger, die gegen den Welt-

wirtschaftsgipfel in Genua demonstrie-

ren wollten, an derAusreise aus der Bun-
Rolf Gossner

Botschaft ffir den Anwender ist klar: Datenschutz ist ein Defekt, den

es auszuschalten gilt. ‘

Die installation von RealPlayer ist ebenfalls ein Geduldssplel ffir An-

wender, die nicht einsehen, warum sie Daten fiber sich der Firma
RealNetworks zur Verffigung stellen sollten. Die E-MaiI-Adresse wrrd

erbeten, um auch in Zukunft fiber tolle neue Produkte von RealNet-

works informiert werden zu kfinnen. Das Wegklicken der Felder, die

Informationen zum Benutzer erbeten, macht mit Abstand den lang-

sten Teil der Installation aus. .

.

Real Player steht leider stellvertretend ffir eine ganze Relhe von Soft-

ware, die unbemerkt Daten fiber den Benulzer preisgibt..Unter dern
Stichwort »Spy-Ware« macht sich ein Trend in der Industrle brelt, die

offensichtlich davon ausgeht, dass ein Benulzer, der schon em Ge-

schenk bekommt, im Gegenzug auch gerne bereit ist,. seine Seele zu

verkaufen. Warum werden diese Daten gesammelt? Wegen der
Sicherheit? Zum Schutz cler Kinder? Um gegen Neonazis und Terroris-

ten gewappnet zu sein? Keins der beliebten Erklérungsmuster aus
der Datenkraken—Szene wird hier vorgeschoben. Die Motivation Ist

schlicht Gier. Jedes Datum, das gesammelt wird, sollte aber erklart

Und begrfindet werden. Wenn eine Firma Software kostenlos ver-

schenkt und darum um so versessener auf die Daten Ihrer Kunden

ist, so Stellt sich die Frage, wo denn das Kerngeschaft des Unterneh-

mens liegt. Datenschutz und die ehrliche Behandlung von Kunden
sind kein Luxus, der erst in der Vollversion zu haben ist, Sle smd em

Menschenrecht und bei einer serifisen Firma selbstverstandlich z.u
erwarten.

Jens Ohlrg

[stem ,

’

Der BigBrotherAward der Kategorie nBu-

sin wrrd Finanzenrr geht an die lnforma

‘, .

'

ehimensberatung GmbH in Pforz-
’

m ffir ifir Scoringverfahren.
‘

on dieSer‘Firma haben Sie noch nie
'

:‘e “aeggehért? Aber diese Firma weiB

_ ems ganze'Menge fiber Sie. Und Well sie

‘ ,s'oxxrielweifi, kann sie auch vorhersagen,

eh Srie‘ einen rflandyvertrag bekommen

“semen, oh 338 lhrAuto in Raten abzahlen

dfirfen until oh Sie ffir eine Hausrat- oder

einér‘x“Kl"zflwiaftpflichtversicherung ein

guter Kunde warren. Scoring ist ein ur-

sprfibgfirfih fiir den Versandhandel ent-

, Wickeitea Aualeseverfahren, bei der ffir

iedeAhSchrift in Deutschland ein Score

zwisChen 350 (sehr unattraktiver Ku ride)
und 7530 (sehr attraktiver Kunde) ermit—

telt wrrd;

Der Score errechnet sich u.a. aus den
'

Kreditinfo’rmationen der Schufa, der

Adresse (Bundesland, Wohnviertel, Nach-

bam),dem Alter (tendenziell ist alter bes-

f“se¥;§l‘8-‘ ist schlecht, der beste Score er-

gib ”ch bei einem Alter von 50 Jahren),
‘winschéitzung und vielem

waeaber im Einzelnen nicht of-

wr‘d ,denn sonst konnten sich

auf‘einstellen und .damit

s/figoringverfahrens in Fragegrid,

'

Afifih bei der Schufa wird fibrigens ffir

,jeden Menachen ein Score errechnet ——

der sich fibrigens Verschlechtert, wenn je-
mand eine ‘Eigenauskunft fiber die fiber

,sie oder innagespeicherten Daten anfor-

,deri‘; Dena die Verbraucherin hat offen-

fiflhththetwas var, also kfinnte auch et-
'

weepassierenVersicherungen, Handyan-

able ,

Webs tarps: and Viele andere nutzen be-

,reitsd mainstream informa, um schnell

«

wEeasinggesellschaften, diverse

”emulate/rider), zu kfirmen, wen sie als Kun-

den wollen und wen nicht bzw. unter

welchen Bedingu-rrgen. So werden bei

etlichen WebshOps unterschiedliche

Bezah‘lungsmodalitaten angeboten, je
naghdem welche Adresse bei der Be-

"Sfellung‘ angegeben wird: Hamburg
fit Georg renur per Nachnahme, ins feine

,Blanlrenese selbstverstandlich auch auf
'

I Rewriting.

Mime ,

, Die lnformabenfitigt lediglich Name, An-

schrift undAlter, um den Score zu ermit—

teln. Informafieschéftsffihrer Paul Triggs:
Wir kennen ffir jeden Bfirger einen Score

ermittelrr. Selbst wenn es fiber die Ein-
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zelperson einmal keine Daten gibt, hiflt
uns hier die Beurteilung des Nachbarn
rechts oder links.«

Die lnforma schdpft flir ihre Berech-

nungen aus einen umfangreichen Da—

tenpool: soziodemographische Daten,
Regional- und Statistikdaten, Markt- und

Konsumdaten, Gebaudedaten der Scho-
ber Einzelhausbewertung, Daten der

adressvermietenden Unternehmen (be-
kanntes Beispiel: Versandhéiuser) fiber
ihre Kunden und deren Kaufverhalten,
Daten von externen lnformationsanbie-
tern, die als Auskunftei- oder als Marke—

tingdaten angeboten werden sowie so-

genannte Lifestyle-Daten.
Wo all diese Daten herkommen wird

klar, wenn wir sehen, dass neben der Fair
lsaac int. Corporation und der Strijber

Beteiligungsgesellschaft auch die Klaus
Schober Holding zu den Gesellschaftern
der Informa Unternehmensberatung
GmbH gehort. Der Schober Komplex

gehort zu den fuhrenden Unterneh-

men im Bereich des Direktmarke-

tings.

Eigenwerbung von Scho-

ber Direct Media: nDie Mar-

ketBase-Datenbank vereint

das Schober Consumer Ma—

sterfile, die Lifestyle-Daten-
bank, die Schober Einzelh-

ausbewertung, und die Ver-

sandhandels-Strukturdaten der

Schober Direct Media. Der neue

Zielgruppen- und Datenkatalog
zeigt systematisch Moglichkeiten
auf, um bestehende Kunden noch

genauer segmentieren sowie profi—
table neue Kunden gewinnen zu kon-
nen. Das Schober Consumer Master-

file bietetZugriffaufSO Millionen Pri-

vatadressen mit 2,2 Milliarden
Zusatzdaten mit vielfaltigen Selektions-

moglichkeiten. 3,2 Millionen Lifestyle-
Adressen von Konsumenten mit kon-

kreten Kaufabsichten sowie Anga-
ben zu Besitz und

Bedarfssituation ermdglichen
den Zugriff auf rund 5.000

passgenaue Zielgruppen mit

ganz spezifischen Profilen.«

Es existieren Kooperationen
mit Quelle, Neckermann und der

lnfoScore Consumer Data GmbH.
Die sogenannten Lifestyle-Daten

kommen von der Lifestyle Consumer
GmbH. Diese versendet im groBen Stil

seitenlange Fragebogen mit Konsumen-

tenbefragungen (im Internet unter
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www.freegoods.de). Nach eigenen An-

gaben sind sie aufdie Erhebung von per-

sonenbezogenen Verbraucherdaten spe-
zialisiert. Diese stellen sie nach Bedarf

Herstellern, dem Handel und Marktfor-

schungsunternehmen nausschlieBliCh

Marketing- und Werbezweckeu zurVerfiJ-

gung. Es steht zu befiirchten, dass auch

diese Eigenauskiinfte flir die Berech-

nung des Scorewertes herangezogen
werden.

Was wir an alledem bedenklich fin-

den: Der Scorewert wird von den Firmen,
die ihn erstellen, als rein mathema-

tisch/statistischer Wert bezeichnet, der

zwar eine Vorhersage von Wahrschein-

lichkeiten sei, nicht aber die Bewertung
einer Person. in der Praxis aber ist der

Scorewertgenau das, er bewertet die Bo-

nitat eines Menschen.

Ein Score bringt eine Vielzahl an in-

formationen in ein einfach zu handha-

bendes Format: eine einzelne Zahl.

Anhand dieser Zahl kann in Sekun-

denbruchteilen entschieden werden, 0b

ich eine wiinschenswerte Kundin bin

oder nicht. De jure darf nicht aussch-

lieBlich auf Grund des Scorewertes ent-

schieden werden. (Das Bundesdaten-

schutzgesetz nennt so etwas eine nauto-

matisierte Einzelentscheidungu). De

facto ist es schlicht nicht nachzuweisen,
wenn es passiert. Die Verbraucher wis-

sen in der Regel nichts von diesem Trel-

ben. Ein im Kleingedruckten derAGBs

der entsprechenden Firmen versteckter

Hinweis, dass sie Daten mit der lnforma

Unternehmensberatung GmbH austau-

schen, reicht dafi‘rr nicht aus. Die Ver-

bindung von Direktmarketing, Consu-

mer- und Lifestyledaten mit dem Risi-

komanagement. Wem einmal aufgrund
eines schlechten Scorwertes eine Versi-

cherung gekiindigt wurde, hat nach Er—

fahrungen von Verbraucherverbanden

Probleme, wieder einen Vertrag von ei-

nerVersicherung zu bekommen. Wie sol-

len Verbraucherinnen gegen einen Score

protestieren bzw. ihn richtigstellen,
wenn sie gar nicht wissen, welche Da-

ten in dieser Zahl zusammengefaBt wer-

den?

So bleibt uns zu hoffen, dass die in-

forma Unternehmensberatung durch ih-

re Nominierung ein wenig prominenter
auch in Verbraucherkreisen wird.

Herzlichen Cliickwunsch, liebe Infor—

ma Unternehmensberatung GmbH - lhr

Score reichte flir den Big Brother Award.

Rena Tangens



Zu Genuau.
Jeder war wohi ersch'dttert, wenn aucin nicht unbedingt iiberrascht von der Heftigkeit derAuseinandersetzungen

beim Gipfel der (38 in Genua. Die folgenden Artikel und Zitate werfen ein Schlaglicht auf die bisher nicht da-

gewesene Brutalitéit des Polizeieinsatzes, aber beleuchten auch die Strategie der italienischen Polizei, die von

desinformation und Einschijchterung im Vorfeid bis zu exzessiven gewalttaten f'Lihrten, und zwar nicht nur, wie

iiblich, in Uniform, sondern auch incognito, auf der Seite der Protestierenden, wie Wu- Ming berichtet. Die Re-

pressionen im Vorfeld und die Berichte fiber fiber Foiterungen und Misshandlungen in der Folge, ergéinzen das

Bild. Was ist unter diesen bedingungen die konsequenz fiir politisches handeln, was kann und sollte als konse-

quenz der Vorfélle in die zukiim‘tige politische Praxis einfliessen? Dieser Frage geht in einer ersten Reflexion

die Gruppe Feis aus Berlin nach. Sicher erst derAnfang delr Aufarbeiiiungyon den blrutalitaten In den Hinter-

grund gedréngt und ziemlich unterbelichtet: Die Ursprunglrche Intensron der Protestrerenden. Was wurde erre-

eicht, was ist 'riibergekom men? Wie geht es weiter? Diese Frage bleibt zu kléiren

I

im gegenuberliegenden Gebéude

Etage fiJr Etage durchkémmtem.

nDeutlich wurde nach den Schil-

derungen auch, daB die Aktion of-

fensichtlich nicht nur gegen Demon-

stranten, sondem auch gegen die unabhéngige Pres-

se gerichtet war. Neben der Zerstérung von

Computern berichteten mehrere Zeugen davon, daB

aus Kameras Filme entfernt werden muBten. In an-

deren Féllen wurden die Filme gestohlen, wéhrend

Polizeibrutalitiit in'Genua:

Sturm auf das Medienzentrum

Vom Uberfall der Genuanischen Polizei auf das [MC

und der Schule gegenijber am 5a., 21:07.01'um ca

0.00 Uhr.: Harald Neuber schrieb dazu m derjungen

Welt vom 25.07.2001:
.

»Erst Tage nach dem Sturm auf das Medlenzen-

trum und ein naheliegende Unterkunft von Demon-t

stranten im italienischen Genua wird die ganze Brn-
talitét des Polizeieinsatzes deutlich. Nach denSchrl-
derungen sei die Polizei véllig enthemmt m die

Unterkunft, ein Grundschiulgebéude, gestiirmt und
habe wahllos auf die etwa 8O darin Schlafenden em-

geschlagen.«
Dort wird auch lngo Keil, Mitarbeiter des Nach-

richtendiensteslndymedia wie folgt zitiert:
. .

nlch flilchtete mit emem

\ Y / Koilegen aufdas Dach des Me-

dienzentrums. Wir lagen da
“A

oben starr vor Angst und be-

/\\ obachteten,wie die Einheiten

die Mitarbeiter des Medienzentrums sich auf den Bo-

den legen muBten. Erst nachdem ein nélterer Mann

mit einem Anzugu den Ort des Geschehens betreten

und dreimal in die Hénde gekiatscht habe, hétten die

Beamten von den Festgenommenen abgelassen. Der

Mann, dessen Identitét nach wie vor ungeklért ist, ha-

be einige Beamte per Handschlag begriiBt. Wéhrend

die Menschen im Medienzentrum weitgehend nur

Sachschaden zu beklagen haben, bot das gegen-

iiberliegende Schulgebéude ein Bild derVerwiJstung.
»Uberall sahen wir Blutspuren, an den Wénden, teil-

weise meterlang«. Unter einer Heizung habe sich eine

Blutlache mit einem Durchmesser von anderthalb

Metern gebildet, »als ob jemand mit dem Kopf im-
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mer und immer wieder gegen den Heizkdrper ge-

schlagen worden seiu, so weiter Harald Neuber in sei-

nem Artik'el.

Ein anderer Augenzeugenbericht ,

publiziert in indymedia: [...]Die Schule,

gegen'Liber des IMC wurde~zuerst ge-

stiirmt. Mit ca. 100-130 sehr aggressi-
ven Robocops wurde die Tiir mit Iautem

Gebell eingetreten. Scheiben gingen zu

Bruch. Was dann folgte waren Bilder der

Brutalitéit, wie ich sie nie zu Gesicht be-

kam. Da die Tage zuvor fiJr einige Leute sehr lang
waren, wurden viele in ihren Schlafsacken Uberrascht,
und blutig geschlagen. Vom Haus gegentiber (IMC)
wo ich mich befand, konnte ich nur einzelneSzenen

durch das erleuchtete Fenster ausmachen und auch

filmen. viele Hilfe- und Schmerzensschreie waren zu

héren. Sie leisteten keinerlei Wiederstand, und es wur—

de mit Tranengas geschossen. lm IMC herrschte un-

terdessen ein drunter+ drUberDie Leute wussten im

ersten Moment auch nicht, wie sie den Bullen entge-
gen treten sollten. Also wurden Tisch und Stiihle in

Richtung Eingang getragen um sie dort zu stapeln.
Dieser Plan wurde jedoch schnell wieder fallengelas-
sen, da ein Barrikade im Hausflur nurfiir nur wenige
Augenblicke Schutz gebo‘ten hatte. Als nun letztend-

lich die Bullen auch das IMC stijrmten, warfen sich al-

le Leute blitzartig auic den Boden, um jegliche Provo-

kation zu verhindern, auch hier wild, ungemmt und

wahllos reizuprijgeln. Was nun folgte war reine For-

merisache. Schlagstoetke schnathen auf Lederhand-

schuhen, bdse und hohnische Blicke wurden einem

zugeworfen, und die Raume mehr oder weniger
durchsucht. Beim Genua Social Forum, welches zwei

Stockwerke unter dem IMC sitzt, wurden Hardware

und Dokumente konfisziert. Bei uns handelte es sich

dabei nnun; um Videokassetten und zwei Helme. An-

scheinend wurde auch eine Videokamera gestohlen.
Genauso schnell wie sie zu uns kamen waren sie wie-

der weg. Dem Haus gegeniiber wLinschte ich dassel-

be. Dem war leider nicht 50. Was dann folgte waren

Nervenzusammenbruche und Schock auf beiden

Strassenseiten. Etwa 20-30 Bulllen - und Krankenwa-

gen riickten an. Kurz darauf wurde ein Schwerverletz—

ter nach dem andern herausgetragen. Manche blutii-

berstrémt mit der erhobenen linken Faust. Andere

noch in ihren Schlafs'acken regungslos und bis zur Un-

kenntlichkeit gepriigelt. lnformationen eines Freun-

des zufolge verweigerte ein Sanitater die Arbeit, da er

solch ein C-rauennicht mit ansehen konnte. Das Ube-

raus brutale Auftreten der Bullen wurde von einer

Menge aufgebrachter Leute auf der Strasse mit »As-

sassinicc und »Bastardos« beanwortet. Der Gefange-
nen- und Krankenabtransport zog sich [Jber ein bis

eineinhalb Stunden hin. Kurz darauf verzogen sich

alle Ambulanz - und Bullenwagen fluchtartig. Was

sich clann bot war ein Bild des Grauens. In so ziem-

lich jedem Raum und Flurwaren grosse Blurtspuren
und Blutlachen zu erkennen. Tiiren waren eingetreten
und die Leute waren die Treppen heruntergeschlif-

fen worden, was an den Blutspuren zu erkennen

war.[...]

Meldeauflagen qul. des

GB-Gipfels in Genua

Folgende Pressemitteilung erreichte uns...Ber|in,

16.07.01, ca. 11 Uhr. Es klingelt. Vor derTUr stehen

drei Polizisten und 'Liberreichen uns Briefe des LKA

und cles LEA. Vom 17. biszum 22.07. erhaltenwirAus-

reiseverbote fiir ltalien und die umliegenden Lander

und eineMeldeauflage, nach cler wir uns taglich bei

derzust'aindigen Polizeiwache einzufinden haben. Ziel

dieser MaBnahmen soll sein uns an einer Fahrt nach

Genua zu hindern, denn aufgrund eines angeblich
seit dem EU- Gipfel in Géteborg gegen uns laufenden

’Ermittlungsverfahrens in Schweden besteht ndie An-

nahme, dass Sie bei einem Besuch in Genua/Italien

anlasslich des vom 20.07. bis 22.07.2001 dort statt—

findenden (38— Gipfeltreffen (...) erneut derartige
Straftaten begehen werden.« In der Tat waren wir in

Gdteborg gewesen. Wir hatten die Absicht, dort ge-

gen die vorherrschenden Machtverhaltnisse und ein

geeintes Europa im Sinne der politisch und wirt-

schaftlich Méchtigen zu protestieren. Wir wollten un-

sere Vorstellungen einer humanen Welt, in der alle

Menschen in ihrerVerschiedenartigkeit Platz haben.
artikulieren. Dazu kam esjedoch nicht. Bereits vor der

Ankunft in Géteborg wurden einige aus unserem Bus

aus undurchsichtigen Griinden nach einer Passkon-

trolle festgenommen und nach Deutschland abge-
schoben. Wir selbst wurden am ersten Tag in der

Stadt, nachdem die Polizei das Convergence Center

eingekesselt hatte, bei dem wir uns seit unserer An-

kunft befunden hatten, festgenommen und verbrach-

ten die folgenden 30 Stunden im Gefangnis, ohne ir-

gend etwas getan zu haben. Einige von uns wurden

SchlieBlich abgeschoben. Von dem angeblich laufen-

den Ermittlungsverfahren wegen des besonders

schweren Falles des Landfriedensbruchs, gefahrlicher
K0rperverletzung und Widerstands gegen die Voll-

streckungsbeamten erfuhren wir erst durch die Mel-

deauflage. Merkwijrdig erscheint auch, dass Mitbe-

troffene, die in der gleichen Situation festgenommen
worden waren, fiber ein Ermittlungsverfahren weniger
schweren Inhaltes informiert wurden. Statt dessen lie-

gen ihren Meldeauflagen unter anderem l'angst fal-

lengelassene Ermittlungsverfahren zugrunde. Solche

existierten bei uns nicht. Eilig eingelegte Wider-

spriiche wurclen abgewiesen, auch wenn nur, wie in

einem Fall, eine Urlaubsreise nach Frankreich geplant
war. Uncl dies, obwohl der Betroffene einen schriftli-

chen Eid aufseine Absichten geleistet hatte. Wir woll-

ten nicht nach Genua fahren, aber wie kann es sein.
dass wir aufgrund von Ermittlungsverfahren als C-e-



walttaterlnnen verurteilt werden, dass uns daraufhin

sowohl Reisefreiheit als auch Demonstrationsfreiheit

genommen werden und dass Korting behaupten

kann, es gabe kein Recht auf Ausreise?l?[...]

Schwarzer Block

lch war in Genua und kam nicht nurvollig fertig, son-

dern sauer, enttauscht und fiebrig zuriick. Die Ban-

der in meinen Knien waren kaputt, ich hatte keine

Stimme mehr und jetzt sage ich: geht nicht auf die

Jagd nach Anarchisten, kriminalisiért den internatio-

nalen Schwarzen Block nicht. Es ist im Gegenteil un-

sere Pflicht zwischen dem was in Genua passiert ist

und dem Schwarzen Block zu unterscheiden. Eben-

falls ist es unsere Pflicht nicht jeden, der in Genua

direkt agiert hat, als einen carabinieri in Tarnung zu

verurteilen. _

Pogrome und paranoide Verschworungstheorien

gehoren nichtzu unserer Kultur. Letzten Freitag waren

ein paar deutsche Anarchisten des Schwarzen Blocks

in C-enua, sie schlugen lediglich prazise Ziele wie Ban-

ken und groBe Bijros/ Firmen und hatten keinerlei ln—

tention andere .Demonstranten anzugreifen. _Am

Samstag traf ein hollandischer Journalist cles Maga-

zins Vrij Nederland mit ihnen zusammen als sie ihre

Sachen packten um wahrscheinlich nach Deutsch—

land zurijckzureisen. Die Anarchisten berichteten ihm,

dass sie es beschissen tanden, was andere nMé’mner in

Schwarz« getrieben hatten und sie deshalb »bedient«

seien. Tatsachlich hatte das, was am Samstag passiert

ist sehr wenig mit dem modus operandi des Schwarz-

en Blocks zu tun: der Schwarze Block hat Methode.

Man mag zwar nicht unbedingt mit ihrer Methode

einverstanden sein, dennoch gehen sie ihren eige-

nen Weg ohne sich anderer Aktions Formen zu be-

dienen, die wiederum mit anderen Gruppierungen in

Konflikt kamen. lm C-egenteil, in Genua wurden die

Schlagertrupps den ganzen Tag von carabinieri eskor-

tiert ohne diese jemals festzuhalten oder sie daran

zu hindern und das lag nicht daran, dass, wie teil—

weise berichtet wurde, diese zu schnell und informell

handelten. Sondern sie hatten sogar in_a|ler Ruhe Zeit
in die Banken einzudringen, sie genauestens ausem-

.

anderzunehmen und in Brand zu setzen, eine solche

Operation erfordert mehr als eine Viertelstunde an

Zeit. W'a'hrend dessen blieben die carabinieri auf der

StraBe und warteten aufsie. Als die Schlager dann

wieder herauskamen, ging die magical mystery Tour

weiter. Die carabinieri begleiteten ruhig den Schla-

gertrupp weiter zu Orten, an denen viele andere Leu-

te (die dem GSF angehorten) in anderer Weise de-

monstrierten, namlich so ruhig, als ob sie mit ihren

Hunden spazieren gingen. Dafijr gibt es hunderte Au-

genzeugenberichte. Auf ihrem ganzen Weg fiberfielen

die schwarzen Manner kleine Laden, setzten Autos

. in Brand, die mit Sicherheit nicht Millionaren gehor:
ten, auBerdem zerstorten sie kleine Tankstellen 'und

so weiter.
'

Daraufhin steuerten sie entfesselt auf einen Platz

zu, wo hunderte Mitglieder des Lilliput Netzwerks ein

Sit-in veranstalteten. Die carabinieri folgten dem

Trupp und begannen auf Frauen, Kinder, Pfadfinder

und friedliche Demonstranten einzupriigeln. Dann

verlieBen carabinieri und Schlager dieses Geschehen

um weiterzuziehen zum Sammelzentrum auf cler Pia-

zza Kennedy. Nachdem die carabinieri auch hier ein-

gegriffen hatten, zog die frohliche Mannschaft weiter

zur Brignole, wo sie auf Demonstranten des Blocks

»ziviler Ungehorsamu stieBen, der sich immer noch

weit entfemt der »Roten Zone« befancl. Die carabinieri

nahmen die Demonstranten fest und in cler Zwi-

schenzeit brachen die falschen Schwarzblockler in

Reinen der »Weil3en Overal|s« ein und griffen einige
dieser Kameraden an. Ein sehr groBer Kamerad der

in Venedig stationierten Gruppierung »Rivolta« wurde

von einem Kerl niedergeschlagen, der sicherlich ein

sehr gut trainierter Kampfkiinstler war. Da-

nach fuhren die carabinieri fort, die Demo

for weitere sieben Stunden zu attackieren,
wahrend die Leute versuchten, in das Carli-

ni Stadion zurijckzukehren. Der letzte Angriff
fand weniger als 800 m von dem Camping-
platz statt und die Manner in Schwarz waren

komplett verschwunden. All das entspricht
in keinster Weise cler Praxis des Schwarzen

Blocks. Tatsachlich sahen einige Leute

falsche Schwarzblockler aus Bussen cler ca-

rabinieri springen, die schwarzen Kapuzen/
M'Litzen aufsetzen und die Holle entfachen, Schlager
Plane mit Kommandanten besprechen und carabi-

nieri Brecheisen an die falschen Schwarzblockler ver-

teilen.

Die Presse, die Uber diese Ereignisse berichtete,
ebenso wie das Fernsehen stellt erschreckende Ge-

gebenheiten in cler Geamtlange dar. Am 19Juni,
nach Goteborg, erstellten und vertrieben die nWeilSen

Overalls« von Bologna und das an Ming Kollektiv«

ein Dokument mit dem Titel: Stoppt die Einkreisung
des Schwarzen Blocks, es wird im Folgenden wieder-

gegeben: -

I

Aus der jL'ingsten Geschichte des Schwarzen Bloc/(5

Idsst sich ablesen, dass es sich nicht um eine stati-

sche Bewegung hande/t, sondern diese in der Lage

ist, verschiedene Taktiken anzunehmen and Kontakt

zu weiteren fried/ichen Cruppierungen zu suchen und

mit diesen zusammen zu agieren sow/e Ideen und

Strategien auszutauschen wie es in Quebec wdhrend

der Anti-FTAA Mobilisierung geschehen ist. Wdhrend

dieser Tage agierten sie unter Racksichtnahme auf

die Stadt und ihre Bewohner. Sie konzentrierten

dame/5 ihre ganze ll/IL‘ihe daraufi die »Mauer der

Schande<z einzureiBen. Sie wdh/ten sogar Symbole
und Praktiken, die von den Wei/Ken Overalls vorgege-

ben wurden (Bloc/(e, Schilde, das Ha/ten der
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Positionen etc.) und kooperierten m/t anderen

Cesinnungsgruppen auf der Strab’e. [...]
Wir beobachten den gefdhrl/Chen Versuch diesen Teil

der Bewegung zu krimina/isieren und widersetzen uns

dahingehend, unseren Arsch zum Nachtei/ des

Schwarzen Bloc/<5, den wir a/s einen vol/ legitimen
Teil der Bewegung erachten, retten zu wo/len. Ebenso

verwehren Wir uns gegen die Untertei/ung von

»guten« una’ »bo'sen« Demonstranten.
Gez. Wei/3e Overalls von Bologna/ Wu Ming

Meine Meinung ist nicht einfach eine Meinung
sondern wird voII bewiesen durch Augenzeugenbe-
richte und Videodokumentationen:

letzten Freitag kanalisierten und

steuerten sechs oder sieben einge-
schleuste Polizisten gezielt den (pu-
ren obwohl blinden) Zorn von etli-

Chen jugendiichen Anarchisten, die

es hatten besser wissen miissen.

Méglicherweise ware am Samstag
das Gleiche rpassiert. Weshalb wir

uns widerwillig dazu entschlossen, Leute durch Kniip-
-

Steine von unserer Demo abzuhalten. Sicher—

'r einige wirkliche Provokateure zuriick,

Gesinnungsgruppe ver-

sung und Aggressio-
kler sagte zu meinem

; bst geme Befehle,
Ut weh. lch kann Euch

GERN Befehle geben.
u veranstalten, soilten

ss nicht alle Anarchi-

nd nicht alle vom

'Tarnung sind. Auf der

notwendig, eine Taktik,

f

1n und zur Abweichung zu

ken. Das ist einerseits an die

ichen Durchdringbarkeit zu leiden haben.

Wu-ming YI'

Bisher ist die Berichterstattung bei indymedia, vor

allem von Augenzeugenberichten, Bilddokumentatio-
nen und z.T. wichtigen informationen gepragt. Eine

politische Einschatzung, derVersueh einer strategisch
orientierten Reflektion fand'bisher nicht statt. Hierei-

ne ersterBeitrag fiir diese notwendige Debatte. Bei

denjenigen von uns, die in Genua vor Ort waren, herr-

scht bisher noch vornehmlich Sprachlosigkeit v0r.

Sprachlosigkeit angesichts eines Eskalationsniveaus
militarischer Auseinandersetzungen, die keineR von

uns in Westeuropa so einfach vermutet hatte. Dieser

Text 50“ den Versuch darstellen, diese Sprachlosigkeit
zu iiberwinden und, jenseits von Augenzeugenbe-

richten, zu einer ersten politischen Einschatzung der

Ereignisse zu geiangen. In Genua hat der StraBen-

kampf, cler seit Seattle die Anti-Globalisierungs- Pro-

teste kennzeichnet, regelrecht militarische Dimensio-

nen angenommen. Das begann schon im Vorfeld in

Form eines lnformationskrieges, in dessen Verlauf die

italienische Regierung die Bereitstellung zusatzlicher

Kiihihaiuser und Barge filir die zu erwartenden Toten

und aufgestellte Kleinraketen auf einem nahegele-
genen St’Litzpunkt ankiindigte. Doch auch vor Ort

wurden Demonstrantlnnen, obwohl sie sich bereits

auf dem R'Lickzug vom Hauptgeschehen befanden,

Genua: Versuch einer

politischen Einschétzunq

von Panzern durch die StraBen getrieben. Eine Poli-

zeiwache brannte komplett aus, ein Gefangnis wur-

de gesti'irmt (La Repubblica 22.7.2001). Die militan-

ten StraBenkampfer haben mehrere Tankstellen in der

Innenstadt gepliindert, um serienmaBigen Nach-

schub an Molotov-Cocktails zu produzieren. Die itali-

enischen Medien berichten, militarische Einrichtun-

gen seien in Gefahr gewesen, was die Intervention der

Marine notwendig gemacht habe. Auch wurden Men—

schen, die vor der Polizei ins Wasser fliichteten, von

Poiizeibooten aus angegriffen. Und es wurde an meh-

reren Stelien, zu mehreren Gelegenheiten scharf ge-

schossen, nicht nur an dem Ort, wo Carlo Giulani aus

nachster Nahe exekutiert worden ist, sondern min-

destens noch beim Angriff aurc eine weitere Polizei-

station und bei den Krawallen am Samstag durch die

sogenannte Finanzpolizei. Man kann also sagen, daB

auf beiden Sieiten Mittel der Auseinandersetzung ge-
wahlt wurden, die fiir West-europa zumindest im Kon-

text sozialer Bewegungen uninlich sind. Zunachst

steht die Frage im Raum, wie dieses Eskalationsni-

veau erreicht werden konnte. Zunachst muB an die-

ser Stelle davon ausgegeangen werden, dass jeder
Ansatz von Bewegung, deres wirklich ernst meint, mit

staatlicher Repression zur rechnen hat. Die historisch

relativjunge internationale Bewegung gegen die Glo—

balisierung vermittelt zumindest in Teilen einen solch

entschlossenen Eindruck. Geheimdienste gehen in-

zwischen sogar von der Gefahr eine nneuen Qualitat

des internationalen Gewaltpotentialw aus, da sich bei

den Protestereignissen verschiedene Erfahrungen des

Widerstandes verbinden und von eineander gelemt
werden kann. Die staatliche Reaktionen auf diese

neue Starke einer Protest- oder Widerstandsbewe-

gung waren eindeutig, neben dem informationskrieg
im Vorfeld (siehe oben) wurde die Militarisierung des

polizeilichen Handelns vorangetrieben. Das

SchieBtraining von Goteburg mag dafijr ebenso ste—

hen wie die Hochriistung des Schutzkonzeptes in Ge-



nua selbst. Vor dem Hintergrund dieser strategischen-
Konstellation sollten die Ereignisse der letzten Woche

betrachtet werden: Als taktischer Ausdruck einer po-

litischen Konfrontation. Auch die bisher umstrittene

Bewertung des nSchwarzen Blocks<< sollte aus dieser

Perspektive unternommen werden. Augenzeugen be-

richten, daB die militanten ‘Gruppen, die spater von

den italienischen Medien als »Anarchisten« und

nSchwarzer Blocku homogenisiert worden sind, am

Freitag morgen (also dem Tag des Gipfelsturms) sich

uber mehrere Stunden lang quasi unbehelligt in der

Innenstadt ausagieren konnten. Ohne nennenswerte
Eindammungsversuche seitens der Po' ,

sie in ganzen StralSenziJgen di

massiven CS-Gas- BeschuB,

fer, wobei diese sich vorneh
‘

ziige richteten und nicht gegen

pen. Hierbei qugeIicht differenz

pen mit einem erkla ermaBen gewa t ,

den Anhangern der von den Tute Bianche ‘p

ten defensiv/offensiv—Strategie (siehe unt

eventuellen »Schwarzen Blocks«. Die Repressi
tete sich also ausdriickliclaugegen die nicht—milit

breite Masse, wahrendIm Sgt‘i’adtzentrum der Re

Roll immer noch fortgesetzt wurde. Carlo Gi

wurde am Rand derTute- Bianche- Demonstrati

schossen, deren Spitze an das Innenstadtgebi

grenzte als sie von der Polizei aufgehalten und

zuriickgeschlagen wurde. Diese Demonstration war

strafforganisiert, zielte in ihrer Militanz ausschlieBlich

auf die Durchbrechung Von Polizeikordons und Zaun

auf dem Weg in die Rote Zone und wollte, um einer

breiten Offentlichkeit ein politisch gezieltes offensives

Vorgehen zu vermitteln, explizit keinen Sachschaden

in der Stadt anrichten.[...] Am Rande derTute-Bian-

che- Demonstration kam es demnach auch zu Hand-

gemengen zwischen Demo-ordnern und Militanten,

die sich in die Masse fliichten wollten, um von dort

aus erneut auszuschwarmen. Das Konzept von zivilem

Widerstand derTute Bianche zielt auf eine Verbreite-

rung der Aktionsformen der Anti-Globalisierungs-Be-
wegung nach dem Vorbild der Zapatisten. Dabei sind

sie sehr stark aufTransparenz und Vermittelbarkeit
bedacht. lhre Ausrdstung (Helme, Panzerungen aus

‘

Schaumstoff und Plastik, groBe Plexiglasschilde, Feu-

erloscher und Flexgerate, um den Zaun aufiuschnei-

den) ist in ltalien explizit legal, d.h. sie reizen die Le-

galitat aufsehr phantasievolle Art bis an ihre C-renzen

aus. Zudem waren Anti-CS-C-as- Brigaden im Einsatz,

die die Patronen in mit Wassern geftillten Miilleimern

loschen sollten, und diverse andere Gruppen mit be-

sonderen Aufgaben im zu erwartenden Handgemen-

ge. lm Carlini-Stadion, der Homebase derTute Bian-

che, wurden Konzepte und Entscheidungen auf Mas-

senplena vorgestellt und so zumindest fiir alle

nachvollziehbar gemacht. Entscheidungen fallte ein

Delegiertentreffen derverschiedenen italienischen

Stadte und internationalen Unterstiitzerlnnengrup-

pen. Dabei gelang es, Transparenz und demokratische

Entscheidungsstrukturen nicht in Handlungsunfahig-
keit umschlagen zu lassen,.v.a. weil die einzelnen

Gruppen den Erfolg des gemeinsamen Vorgehens im

Auge hatten und nicht die genaue Durchsetzung ei-

ner eigenen Linie oder das politische Reinheitsgebot.
Wichtig fiir eine Einschatzung hierzulande ist auch,
daB die Tute Bianche in der italienischen Offentlich-

keit sehr pra‘sent sind. Bereits vor dem infel haben

die Medien eine sehr breite Debatte iiber

[itat ihres defensiv-offensiven Vorgehens
ankiert von einer Umfrag

a»

mal in derA I:

nicht in der

radikale

20 Jahren

uchten die erst
en GruppenIm

eure der Polizei .

r belegten Filmau n, wie grtiBere Gruppen
von Schwarz'vermum en aus den Polizeiwachen

stdrmten und sich aktiv unter die Randale mischten.

Nach Einschatzung des Genoa Social Forum, des brei-

ten Biindnisses vor Ort, das die Proteste getragen hat,
diente die Polizeirazzia im independent Media Center

und der gegeniiber liegenden Schule am Samstag
nacht vor allem der Vernichtung von weiterem Be-

‘

weismaterial, welches die aktive Beteiligung von Zi-

vilpolizisten bei den Krawallen belegte. Immerhin

wird der Sachschaden auf iiber 3 Milliarden Lire ge—

schatzt (zerstort wurden 83 PkWs, 4i Geschafte, 34

Banken, 16 Tankstellen, 3 offentliche Gebaude - dar-

unter das Gefangnis, neun Postamter, vier Wohnhau-

ser etc. Alle Angaben aus La Repubblica com 22. Ju-

li 2001). Nach Angaben des Genoa Social Forum

wurden unter den militanten Gruppen auch europai-
sche und italienische Neonazis gesichtetjkonkret wird

eine Gruppe von Forza Nuova genannt (il manifesto

24.7.). Auch ein britischer Nazi—Sympathisant berich—

tet von Einladungen durch italienische Faschisten”.

Andererseits markiert diese Razzia aber auch den Be-

ginn des entfesselten Staatsterrors, der seitdem den

Globalisierungsgegnerlnnen in Genua und Umge-

bung entgegenschlagt und in die AuBerkraftsetzung
samtlicher Grundrechte miindete. Vermutlich ist es fiir

die Bewegung politisch gewinnbringender, sich auf

diesen Aspekt zu konzentrieren und dagegen zu agie-
ren, als sich von den Meldungen uber Provokateure

und Nazis verunsichern zu lassen. Erst als die Lage in

der Innenstadt sich weitgehend beruhigt hatte, also

am Abend nach der groBen Demonstration vom

Samstag, begann die Polizei mit massiven Festnah-
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N V

Debattenschema p

men. Ein betrachtlicherTeil davon fand unter extrem

brutalen Bedingungen bei der nachtlichen Razzia

statt, die sich wiederum nicht gegen einen Riickzugs-
ort von Militanten richtete, sondern gegen die »Kb'p-
feu der Bewegung, namlich ihr Medienzentrum und

das Headquarter des Genoa Social Forum. Alles deu-

tet darauf hin, daB die Politik der Sicherheitskrafte

auf die extreme Eskalation, so wie sie stattgefunden
hat, ausgerichtet war. Eine'durchschnittliche Einsalz-

leitung hatte mit polizeitaktischen Mitteln den weni-

gen tausend Militanten leicht und fruhzeitig Einhalt

gebieten konnen, wenn das gewollt gewesen ware.

lmmerhin waren inCenua 18 0‘00 B'eamte verfiJg-
bar, die Sperren h'aitten errichten konnen, StraBenzii-

ge raiumen etc. Das alles istjedoch nicht einmal an-

satzweise passiert. Eine solche Strategie kann eigent-
lich nur die Spaltung der Anti-Globalisierungs-
Bewegung beabsichtigen. Indem man eine Situation

bewuBt anheizt und so eskalieren laBt, daB es Tote

gibt, der Sachschaden immens ist und die nicht- mi-

litanten Teile der Bewegung angesichts der unver-

haltnismaBigen Repression, die sie erlebt haben, un-

ter Schock stehen, f'uhrt man deren dauerhafte Di-

stanzierung vom sogenannten »Schwarzen Blocka

.. herbei 019 die Unterwanderung des »Schwarzen

ettmng einer solchen Spaltungsstrategie
mehr die Berichte der vielen nAugenzeu—

'sie ein altbew’éhrtes

t, dais schon mehrmals

'wegungen zu diskre-esetzt wurde, um so:
'

I I ren: bose Gewalttaterh r, gate Friedfertige dort,
die nun von Journalisten moglichstschnell zu ersteren

auf Distanz gedrangt werden. Bestes Beispiel ist der

Artikel nGewalt in Weiss« in der Siiddeutschen Zeitung
vom Wochenende: Hier wurde das Tute Bianche-Kon-

zept, das sich in obiges schwarz—weiss-Schema eben

gerade nicht einfiigt und u.a. daraus seine politische
Brisanz bezieht, mal eben untervolliger MiBachtung
der realen Begebenheiten dem Randale-Flijgel zuge-

ordnet, nur um das Bewertungsmuster des Autors

nicht durcheinanderzubringen. Ganz anders in groBen
Teilen der italienischen Offentlichkeit: Dort wurde

diesen Spaltungsversuchen offensiv entgegengetre-
ten und die Provokation der Polizei denunziert. Genoa

Social Forum- Sprecher Vittorio Agnoletto beispiels-
weise schatzt die Proteste von Genua trotz des extrem

hohen Preises, der mit dem Tod von Carlo Giuliani

bezahlt werden muBte, als Erfolg ein. Filr ihn steht

nicht nur die Oligarchie des 68 auf dem Spiel, son-

dern es geht bei diesen Auseinandersetzungen auch

um kontrare Konzepte von Demokratie. Eine Demo-

kratie, die angesichts von Ausreiseverboten, hem-

mungslosen Pru’gelorgien der Carabinieri, scharfen

Schiissen auf Demonstranten, Folterungen in italie—

nischen Gefangnissen, dem tagelangen Verschwin-

den von Verhafteten etc. im Rahmen des entfessel-

ten Neoliberalismus offenbar auf sudamerikanisches

MaB reduziert werden soll. Das Genoa Social Forum

setzt auf eine breite Massenbewegung, in der keine

Gruppe und keine Aktionsform ausgegrenzt wird, um

die illegitime neue Weltordnung und ihre Vorstellun-

gen einer Demokratie der Machtigen zu bek'ampfen
und das Recht auf Protest und Widerstand durchzu-

setzen. Auch wenn die Randale aufgrund cler Beteili-

gung von Provokateuren und Nazis im Nachhinein

wenig ruhmreich erscheint, geht es nun darum, sich

vorn politischen Gegner keine Debatte uber die Legi-
timitat von Mitteln des Protests auhwingen zu lassen.

Militanz war schon immerTeil einerjeden groBeren
sozialen Bewegung und hat auch wesentlichen Anteil

an ihrer medialen Wahrnehmbarkeit und ihrem poli-
tischen Erfolg oder MiBerfolg gehabt. Auch wenn ei-

nige Aktionen mit Sicherheit zu hinterfragen sind,
bleibt doch festzuhalten, dass der Sachschaden von

Genua in keinem Verh'altnis zu dem Elend steht, in

dem die Milliarden von Ausgegrenzten weltweit le-

ben. Jetzt ist derAugenblick, in dem sich die politi—
sche Integritat der Nichtregierungsorganisationen

,

wie ATlAC u.a., die die Breite der Bewegung ausma-

uB und zwar auchIm Verhaltnis zu

It von eventuellen Finanziers.

ider radikalen Linken sollte der

.Meformistischen Fliigelnri im Keim er-

n mittlerweile sollte klar sein, daB auch

.»

.

, mungen auf eine breite Massenbewe-

g "g ang3%iesen sind, wenn sie wirklich die Verhalt-

nisse angreifen wollen. Die Starke dieserjungenIn-

. te nationalen Bewegung liegt genau im Aufeinan-

p

dr3’efi ., verschiedenster Erfahrun--gen aus
'

nationalen Kontexten, die bei allen Be—

rgebrachte Bewertungsmuster in Fra—

eraten z. B. eigene Positionen zur Ge—

w frag
”

Wanken’é wo friedfertige deutsche 0ko-

aktivisten bei soleéfi’én Treffen neben milita nten

Waldschiitzern aus Kanada stehen... Dies beziehtsich

sowohl auf taktische Fragen der Auseinandersetzung
mit der Repression, als auch auf analytische Fragen.
Offene, auf massive Beteiligung ausgerichtete Mo—

delle der Meinungsbildung wie das von den Zapati-
sten gepragte erlangen darin neue Bedeutung. [...]FI‘Jr
eine breite und v.a. politische Diskussion!

vers h'

Fe/S 2)(Fur eine linke Stromung), Arranca I, gruppe

gemeinsam sind wir stark und we/tere Menschen aus

Ber/in, Rostock und Dresden

l) http://www.heise,de/tp/deutsch/inhalt/co/QlS3/l.htm|
2

FelS - Fiir eine linke Stromung Mail: c/o Schwarze Risse, Gneisenaustras-

Se 2a, 10971 Berlin Website: http://wwwnadimrg/fels Email:

fels@mail.nadir.org



19 Jame in der Todeezeile- Mumia

Aim-Jamel: Neues Gestia'rndnis des

‘wahren Ta’Iers verjfa'hrt?

Am 9. Dezember 1981 um 3 Uhr 52 nachts wur—

de der Polizeiheamte Daniel FaulknerIn Phiiadei

phia, USA, auf offener StraBe erschossen. Schwer
’

verletzt am Tatort fesIgenommen und der Tat be-

schuldigt wurcle der damals 27ja‘hrige redikale
afroamerikanische Journalist Mumia Abu-Jamal

nach einem buchstéblich kurzeII Proze’l?» am 3. Ju-

li 1982 wegen Monies zum Tode verurteili;

S’owohl cler ProzeB selbst al's aI'Ich das Todesurteil

gegen AbuJamal warden lieute von Juristen auf

cler ganzen Welt els Justizskandal gewertet. In ei-

nem 3258itigen Berlicht I'iber seinen Fall kam Am-

nesty lr’IIemaIional zu einern vernichtenderr Ur-

Ieil uber das VerhalIten uncl Vergehen von Polizei,

Staatsanwaltschaft, Pflic'hWerteidiger and Rich-

ter uncl forderte eine Wiederaufnahme cles Ver-

falirens (amnesty internafional: Mumia Abu-Jamal

ein Lebenin derfieiiinebe Oktober 2000, deut-

., sche’ FesSII rig)
‘

'

. Mumi AbuJamal haiimmer anfseiner Unschuld

Woes

sante EIlasIungsaeugen namiich des heuIe

51 ran ftragskillers Arnold Beverly, sieht

Abu-iamaiendimh die Miiglichkeit. dafiir auch Be-

weise vorlegenzu kiimnen. Arnold Beverly hat sich

Anfarig i999 mit Abu-Jamals Anwaltsteam in

Verbindung gese‘IzIt Lind am 8. Juni 1999 eldes-

stattlich erklart, den Mord an dem Polizisten Da

,niei Fanlkner selbst» began-gen zu haben, until zwar

im Auftrag der organisierten Unterweltvon Phi-

ladelphia in Tateinheit mii: korrupten Kreisen cles

PoiiZeilIezirks von Center City Philadelphia, dem

derFIErmordet‘eangehorthatte. Er sagt aus, er sei

fIL'Ierie B-eseitigung Fa‘lkners bezahlt Worden, weil

duet den SchuIzgeld~ Glticksspiel Lind Prostituti-

onsgeschaften dieser CliqueIm Weg gestanden
habe Weg’en dieser kriminellen Geseha‘fte lief ge~

nau zur Zeit der Ermordung Faulkners eine grofian

geleg’re ErmiIIiung deramerikanischen Bundespo

lizei FBl geglen die Polizel Philadelphias. in einer

weiterein von AbuJemals Verteidigung vorgeleg-

ten eiclesst ttlichen Erkla‘rung macht tier ehema

lige vernecileErmiItier Donald fiersing dazu aus-

fulirliche Arigaberi.
Beide Erkiarungen Wurden erst am 4. Mai 2001

von AbII~Jarnegs neugiern Aowaitsteam vorgieiegt

Vorausgega- en Warren Auseinandersetzungeo

zwischen
'

urn/d seinen bisherigein: Ver-

teidigerngdie
‘

eigenm'a‘chtigen Puvblikati—

on eines B mien Fal-i durch einen der An-

I‘ ‘ IE .eesung ales alten Vertfidigee

w

A; deli jedes- Gericht die clurch

das Gestandriis Arnelcl Beveriys geboIene Chan-

ce zur endguitigen Aufki"arung eines prominenten

Mordfails freu ig nIIIzen wiirde Aber weii: gefehit.
Der fin AlanJamalsl—Iaftpn‘ifungsa ntrag verent-

wortliche Bundesrichter hat die Vernehmung des

zeugen Beveriy abgelehnt, uncl zwar unter Beru-

furig auf cias 1996 we Préisieient Clinton eriasse

*Coilins, US 360 von l994 angefiihrt, das da lau-
1

,en Mitdem Aufiauchen eines hochbri-
.

rie Gesetz zur Bekaimpfiing ales Terrorism us und zur

Beschleunigung derTodesstrafe. Das Gesetz be-

stimmi: dag die letzte Mogilichkeit eines zum To-

cle verurtéilten Angeklagten zur Uberprflfung der

Rechtmafiigkeit seiner Haft— die Habeas Corpus
Petition — innerhalb eines Jahres nach der Urteils-

verklinclung eingereicht werden muB. Das gilt
auch fI'Jr alle auftauchenden neuen Beweise zur

Entiastu ng des Verurteilten.

Dariiber hinaus und Ifilirsorglicha hatYohn das Ur-

Ieil dies US-SUIpreme-Court im Fall Herrera gegen

Iet: ”Die erwieseneUnschuld eines Verurteilten.

ist kein hinreichender Grund ihn nicht hinzurich-

Ien, wenn er eiri IechImaBiges Verfahren gehabt
hat:.« Die US-arnerikanische ProzelSordnung sieht

mm vor, daB die gestellten Antrage erst noch ein-

mall vor dem zustéindigen Sitacitgericht verhandelt

werden mfissen. Das ist in diesem Fall der Com-

mon Court of Pleas in Philadelphia
— umd dieses

Gericht ist als einziges jetzt noch in der Lage, die

neuen Beweise in das exiinerende ProzelSprotokoll

aufiunehmen, indem'es ihrerAnliorung stattgibtl
Am 17. August fend die erste Verhandlung statt.

Mumia Abu-Jamal war gelraclen und 2 Tage vor-

her wiecl-er ausgesthlossen worden, weil in Phila- i

delphia keinPietz sei, ihn unterzubringen. Die Ver-

handlung dauerte 3O Minuten. Die Vorsitzende

Richterin Parnelia Dem be befand, es stehe Iiemst-

haft in Frage, ob der Antrag fristgerecht einge-
reicht wurdeu. Sie reunite derVerteidigung jedoch
drei weitere Wochen daftir ein, neue Argumente

fiir die Fristgererzhtigkeitvorzutragen. Danach soll- i

te die SIaatsanwaiI bis zum 14. September Zeit fI‘Jr

ihre Gegenargumentation haben.

Nach dem Terroranschlag auf das WorldtradeCen-

ter in New York am ll. September hat Staatsan-

wait Burn eine Verlangerung von weiteren 4 W0-
.

chen beantragt mit der interessanten Begrfin-

dung, er sei zu erschiittert, um seinen Termin

einhaiten 2n kfinnen - dem wurcie stattgegeben.
‘

Die Sprecherin cler Unterstfltzungsorganisation
IIFaImilie und besorgte Freuncle von Mumia Abu-Ja-

malII, die zusamimeri mit weiteren JSOO Menschen i
vor dem Gerichtsgebéucie demonstrierten, brachte I‘

die Verhaitnisse sichtlich zemig und um Fassung
‘

ringend aufden Punkt: iiKann mir das mal jemand
erkléren -ein Mord verjahrt niemals, bei einem

Mordgestéindnis soli clas aber moglich sein ?l«Wir

nntzen den ganzen November und DezeInber wei-

terhin dazu, Unterschriften zu sammeln, um Mu-

mia Abu-Jamals Forderungen Nachclruck zu ver-g

ieiheii — die Vernehmung und Vereidigung des‘

Zeugen Arnold Beverly uncl die Zuiassung des wei-

Iereri EntlasIungsmaterials. Wir faxera oler Richte-

Iin Dembe seit August fast Iéiglich Unterschriften-

iisite-n -

zeigen wir unser Interesse am Fortgang

derVeIhandlung!

Gruppe uFreI'hei‘t far Mum/'0 Abu-Jamalrr Heidel-
berg
A. & M. Schiffmann — ewmail: mikschiff@poweronline.net



Uber die Globalisierunq, die WTO, McDonald‘s und anderen Kfise

'Vlie Fakten sind rasch erzahlt. Vor gut
zwei Jahren demontierte José Bové mit

einigen Kollegen im siidfranzosischen

Stadtchen Millau eine McDonald's-Filia-

Ie und lieferte die Einzelteile vor cler ort-

lichen Prafektur ab. Der Schafbauer onI-

te gegen die Strafzolle protestierten, die

die USA neben andereneurop'aiischen
Spezialitaten auchdem ortlichen Ro-

quefort auferlegt hatten. Der berijhmte

Edelkase aus wfirziger Schafsmiich, die

ihren besonderen Geschmack den Krau-

tern und Grasern der Region verdankt,
ist ein ahnlich geschiitztes Qualitétspro-
dukt wie Champagner und Cognac. Da

nich‘t wenige lokaie Arbeitsplatze an der

Produktion des Roquefort hangen und

die Bauern in erster Linie die Schafs-

milch fiir den Blauschimmelkase Iiefern,
dIrohte der Straholl die Lebensgrundlage
der Bevolkerung zu untergraben. Mit den

Strafzollen reagierten die USA freiiich ih-

rerseits nur aufein lmportverbot, das die

EU gegen'L'Iber hormonbehandeltem

Rindfleisch verhangt hatte. Tatsachlich

richtete sich das europaische lmportver—
bot vor aiiem gegen die US-amerikani-

schen Fleischindustrie, deren Rinderhalf—

ten dank des HormondOpings kosten-

giinstig auf den Weltmarkt drangten.
Zwar erlauben die Statuten der Welt-

handeisorganisation (WTO) lmportver-
bote, sofern die Gesundheit von Mensch

oder Tier bedroht ist. Beim Hormon-

fleisch lieBen die Experten der WTO die

Gesundheitsbedenken der Europaer aber

nicht gelten, erklarten statt dessen das

Importverbot zum illegalen Vergehen ge-

gen das Freihandelsabkommen und bil-

[32] SF 3/2001

Via campesina!

ligten den USA als VergeltungsmaBnah-
me ausdrflcklich die iOOO/oigen Strafzol-

Ie auf ausgewahlte europaische Spezia-
litaten zu, sofern die Europ'aier nicht bin-

nen fiinfzehn Monaten einlenkten.

Zwei Tage nach der Demontage der

McDonald's-Filiale begann die Polizei

nach José Bové und seinen Mitstreitern

wegen Sachbeschadigung zu fahnden.

Nun aber geschah das Unglaubliche.
Binnen wenigerTage eroberten die Bau-

ern mit ihrem ungleichen Kampf gegen

Big Mac und Co. die Sympathie der ge-
samten franzosischen Offentlichléé“
allen Teilen Frankreichs, spater‘a
ganzen Welt trafen Solida,ri£éits,ad
fijr den tapferen Bauezfi,/ein{der
Kampf gegen das Iinialbo‘uffeu

4

nSchlechtessenII) aufgenommen ha

im eilends gegrijndeten Unterstiitzun
komitee trafen sich die Gewerkschaften

CGT, CFDT und SUD mit ziviigesell-
schaftlichen Organisationen wie Green-

peace, A'ITAC Lind derArbeitslosenb

wegung AC! und US--amerikanisc
mer wollten partout die Kantian

Freilassung des BauernxijiheIWei

Seattle schlieBiich, als Ende 19 4-

jL‘Ingste Liberalisierungsrunde des Wlt

handels so kléglich im Tranengasnebel

pen Bosewichtespielen mijssen chan-
giert der brau‘Bové irgendwo zwischen

, Feuilletons _z,u lesen 'War, und

Dort tauchte Bové erst auf, Ials

es Ums Vfi ‘Iintiich Wesentliche ging:
m die nege Welthandeisrunde, die

Do ald'5 die iiberm'achtigen, aber plum-

den Politikieilen der’TageszIei?

'vé hierzulande vomehmlich



I

WTO und die Globalisierung. FI'J'r man-

che gehorte der Bauer auch weiterhin

zu den Guten, weil erja ehrenwerte Zie-

le verfolge: schmackhafte und gesunde
Lebensmittel. Schade sei nur - so war

fast immer zu lesen -, dass Bové wie

auch die meisten anderen Globalisie-

rungskritiker, die okologische, soziale

oder humanistische Anliegen verfolgten,
leider—leider keine gangbare Alternative

_ bieten konnten. Zu heterogen seien ihre

‘A/nliege‘n, zu utopisch, zu widerspn‘ich-
lich.

_

Andere interessierte Reporter
/

lrten Bové lieber gleich in die Schu
0%

mit den Protektionisten und Nation
‘4

Stan, was doch jeder sei, der gegen den .

Freihandel in Feld ziehe. Gerade die fr n-

j antiamerikanisch? So a

*Iungen vom Globalisi
r

Frankreich knapp 750 Filialen. Weltweit

eroffnet der Hamburgerbrater pro Tag

etwa vier neue Restaurants. Und im Ge-

gensatz zur ortlichen Staatsanwaltschaft

ahnte die Konzernleitung rasch, class je-
des Gerichtsverfahren gegen den storri-

schen Bauern dessen Popularitat nur

noch weiter steig
“

\(on einer Neben-

g anfi' e Werbekampa-
ihre/E rhagsischen

Kunden

landsprodukts den Ruhm cles Bauern

nicht brechen konnte. Genauso wie die

wohlmeinenden Marchenerzahler nach

Seattle, Prag und Genua noch immer

‘

dariiber ratseln, was die Globalisie—

rungskritiker denn eigentlich wollten

oder ob sie tatsachlich nur wissen, was

sie nicht wollen -, was die Marchener-

zahler ihrerseits schon immer wuBten.

Dem gesammelten Unverstandnis kann

nun Abhilfe verschaffen werden. Die

Welt ist keine Ware heiBt die Publikati-

on, in der José Bové und sein Kollege
Francois Dufour von der Bauerngewerk-
schaft Confederation Paysanne ausfiihr-

lich ihr Sicht der Dinge schildern. In

Frankreich erschien das Buch zur Aktion

schon ein Jahr friJher und ging bereits

in 80.000 Exemplaren iiber den Laden-

tisch. Hatte sich die McDonald's-Marke-
tingabteilung die Mii a g‘emacht, das

Nation zu tun

balisierung kri-

a. Vielleicht haben sie

,d sind nurzu blod, es

.a’uern ganz einfach und gar nicht kom-

liziert. E; sei denn, man sieht den Irr-

»Mit der Parole )ESS'I: mehr franziisi-

schen Schafskéise statt McDonald's-

Burqer< kann man die
,

_

Auseinandersetzunq um die 1' ~

,,

I

”

Globalisierunq nur"Verlieren.«

(Jfirqen Trittin, laut Frankfurter Rundschau v.

23.8.2001. S. 5) Agrarsubventionen a‘njene zwanZiQ'Pro-
zent durchrationalisierten und weltmar-
’

ntierten GroBbetriebe geht, die mit

en jenen Subventionen international

r.haupt erst mithalten konnen. Oder

n die Freihandler Iauthals fiber Diri—

us lamentieren, aber das Marra-

kesch-Abkommen alle Staaten ganz frei-

heitlich dazu verdonnert, mindestens

flint Prozent des lnlandsverbrauchs jedes
Produkts durch Exporte zu decken. An

weiteren Beispielen mangelt es nicht.
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Fast im Plauderton, aber randvoll mit

solchen lnformationen aus der inneren

Zone der Globalisierung gespickt, enga-

giert, passagenweise propagandistisch,
aber nicht doktrinar schildern José und

sein Kollege Francois ihre Erlebnisse

wahrend der McDonald's-Demontage,
die Geschichte der oppositionellen Bau-

erngewerkschaft Confédération Paysan—
ne, die Kritik an der herrschenden Glo-

balisierung im allgemeinen und der pro-

duktivistischen Landwirtschaftspolitik
im besonderen und die Konturen ihrer

Alternative, der bauerlichen Landwirt-

schaft. Die Welt ist keine Ware ist im be-

sten Sinne des Wortes ein populares
Buch, die Niederschrift eines Interviews,
das Bové und Dufour einem befreunde-

ten Journalisten gaben, damit dieser es

ordne,und wo nbtig erganze. GewiB, das

Buch zur Aktion muBte schnell auf den

Markt, solange die Aufmerksamkeit an-

halt. Aber die unpratentiése Weise, in

der das gesammelte Wissen der beiden

den Leserinnen und Lesern entgegen-

tritt, ist politisches Programm, und das

hat viel mit der politischen Biographie
insbesondere José Bovés zu tun.

Seine Selbstbezeithnung als Bauer

ist ein wenig kokett. Genossenschafts-

bauer ist José zwar schon und immer

noch, politischer Aktivist

aber schon langer, und mit

dem Gefangnis machte er

l999 auch nicht zum erste

Mal Bekanntschaft. Ohne

Zweifel war der I'Jberwalti-

gende Erfolg der McDo-

nald‘s-Aktion letzten Endes

Zufall. dass cler Zufall aber

den grijBtméglichen politi-
schen Ertrag abwerfen konn-

te, ist derjahrelangen poli-
tischen Praxis Bovés ge-

schuldet und vor allem auch

der sozialen Dichte des poli-
tischen Netzes, in dem die

Confederation Paysanne agiert. Von der

Konzeption her unterschied sich die Ak»

tion nicht von frtiheren der Confederati-

on, etwa die Zerstérung eines Genmais-

feldes, eines Versuchstreibhauses mit

Genreis oder die Ver'dffentlichung der

Frachtpapiere britischen Tiermehls, die

mit der Legende des BSE-freien Frank-

reichs brachen. Diese Art der Politik, die

gezielte symbolische Aktion, meist ille-

gal, aber stets gewaltfrei, sowie das Wis-

sen um die Macht der Bilder, praktiziert

Bové seit vielen Jahren, noch vor dem

landwirtschaftlichen Engagement auch

im Widerstand gegen die Atomkraft und

im antimilitaristischen Kampf. Vor allem

hat Bové gelernt, dass symbolische Ak-

tionen nur dann taugen, wenn sie ge-
sellschaftlich zu vermitteln sind, wenn

weite Teile der Bevdlkerung sie als ge—
recht einschatzen. Hier allein liegt der

politische ZweckjederAktion, denn n

auf diese Weise entsteht nicht-reg
ver Druck. Als die Staatsanwalts’c

frankreichweitlnrathdeé fahnden
lud der/Gesuthte kurz vorderVe

tung néch , rFressekOnferenzWah
das Ge‘ri‘chtuber seinebedingte
entlassung beriet, riB Egové triump
rend-lachelnd seine Armeinldie Luft, d

mit jeder die Handschellen vor Au

hat und sieht, dass der Protest sich n'

unterkriegen I'aBt. In Seattle bot Bové

den Passanten vor der McDonald's-Filia-

le mitgebrachten Roquefort zum Proble-

ren an. Und zurVerhandlung gegen die

zehn verhafteten Bauern im Sommer
. 2000 veranstaltete die Confederation in

Millau vor den Toren des Gerichtsgebau-
des ein riesiges Spektakel. Die Ver eidi-

gung lud Zeugen aus Vier Kontiné
die von den katastrophalen Aus'vvi

gen der Freihandelsabkommen au

Landwirtschaft und die Ernahrungssi-
tuation in aller Welt zu berichten wuB-

ten.

Die vielf'altigen Kontakte, auch dieg
internationalen und trimondia’lenw‘“
men aber nicht vongngeféhr. Vie

beruhen‘sie aufeirleir langen gemeIn a-

men politischen Tradition, in der‘Vg
”

zung des Differente’n und‘nit‘ht

heitlichung unter dem Dach de en-
tralkomitees der MaBstab ist. Ta

’

n

wir noch weiter in die politische

phie Bovés und die Entstehung der Con-

fédération Paysanne hinein. Bové ist

n'aimlich im Larzac zu Hause, einer kar-

gen Hochebene im SUden Frankreichs,
an deren FuBe jenes 22.000-Einw0hner—

Stradtchen Millau liegt, in dem der Mc-

Donald's demontiert wurde. D'er Larzac

spielt ftir die Geschichte der politiSChen ,

Linken Frankreichs eine ahnliche Rolle’l
ie in Deutschland das-

Wendland. An beiden Or-I

l»Ein

sc‘hiedl
Jahrhu

‘qeudet
che Ve

[in eine
,

~ ~ . nie Vorausset-

zung menschlicher Emanzi—
pation sahen. An/ beiden
Orten gelang es, durch ge-,

meinsam ausgestandenen‘
unflikte eine soziale Dich-

'-

zu erreichen,” die die

(José BOV

'rvsiebziger Jahre plantejf
he Armee ihr 3000 ha"

gebiet im Larzac zuvers-

“flyielleichtsollte der Larzac
\

‘

,

ffenstandort werden Wi-

I van ihnen schworen feierlich, ihre

_

,

iden unter keinen Umstanden an die

Aimee zu verkaufen. Die Maoisten, die

anfa’ngsde-II’Konflikt in den Hauptwi-

dersbruclpflberfuhren wollten, zogen
m

‘
‘
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sich mangels Erfolg rasch wiedeizuriick. kn‘L'Ipft. Von einem Iokalpatriotisch bor- passe mit dem Hinweis zuriick, fiJr kUnf-

Die nkleinbiirgerlichenu Bauern und de- nierten Kampf konnte keine Rede sein. tige Einsétze nicht mehr zurVerfLigung

ren >>reformistischeu Ideologie waren ih- im Gegenteii, das Interesse f'Lir die Le- zu stehen. Der Philosophiestudent Bové

nen suspekt. Unterstiitzung erhielten die bensrealitéten anderer stieg miit der und seine Freundin, die Politologiestu-

Bauern dagegen von gewaltfreien Ka— praktischen Solidarisierung. Larzac ist dentin Alice Monier, beide fiir Ach-

tboliken, antimilitaristischen und anar- iiberall hieB ,es damals sebon ahifAuf- tu d5echzig gerade noch zu jung, dann

chistischen Gru‘pl’jen, und allm‘ahlich ge- gieWaltfreier Katholiken

I' dieh der Widerstandder Larzac Bauern in: sten inBordeaux politisiert,

l
zum Focus dei Neu‘e'fi Irank- :lzz nidenWiderstand von An-

. v? “fang an 1976

besetzten sie

einen verlasse-

nen Hof auf

M/

lesentliches Merkmal unserer Welt ist Komplexitéit. Die Suche
I

*
‘

dem Erweitej»
'

»

rungsgelénde,¥
iner einheitlichen Antwart auf komplexe, von Ort12u Orit unter-

um {organ

c'he Phéinome’ne wéiire desh’alb ein Irrweq. Seit dem neunzelhnten Bauern zu

dert bis zum Fall der Berliner Mauer habein wir Jahre damit ver- Zlié‘ieiléituli
auf einen gemeinsamen Nenner zu brinqen, was sich qeqen sol-

I

i

zeigen.‘ dass

leinfachunqen sperrt. All unsere kluqen Uberlequnqen mundeten Iderfiarzackei

Sackqasse. Vielversprechender scheint, fur neue Werte zu strei- I

£33935?
I yon da ausqehend Lasiunqen fiir konkrete Probleme zu erarbei- duktives

internationaler, abier aiuch an nationaler
und lokaler Ebene.«

mrdefisenVeF

F, in: lBové & Dufour 2001, 241)
7
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"
rang de5 Truppeinubungsplatzes

ehnilguitig dag Aus, unddef Larzacge-

riet langsameI'I'5 den Schlagzeiien. Das

its enteignéte Land wurde den ver-

‘b‘liebenen Bauern und den einstigen Be-

setzem verpachtet, die nun begannen,
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dem spéiter die Confederation Paysanne

(CF) hervorging.
Entstanden ist die CP durch die Ver—

einigung einer ékologistischen Abspai-
tung des aiten korporatistischen Bau-

ernverbands FNSEA und den linksradi-

kalen 'Arbeiterbauern', die nach

Achtundsechzig die iandwirtschaftiichen

Proleten gegen die Besitzbauem orga-

nisieren wollten. Obwohl sie schon im

Larzac auf der seiben Seite gekéimpft
batten, dauerte es noch bis 1987 und

den ein oder anderen Lebensmittelskan-

dal, bis die beiden Gruppen sich vereil

nigten. Denn dem gemeinsamen Geg-
ner, cler seit 1945 propagierte Produkti-

vismus, die Verwandlung der

Landwirtschaft ins Agrobusiness, hingen
genossenschaftliche Betriebe genauso

an wie Einzelbauern mit Grundeigen-
tum. Mit iiber zwanzig Prozent bei den

letzten Gewerkschaitswahien bringt die

CP den korporatistischen Landwirt-

schaftsverband FNSEA inzwischen zu-

nehmend in Bedréngnis.

der Menschen, iiber die Art und Weise

ihrer Ernéhrung seibst zu entscheiden.

Die Confederation nennt dieses Recht

Ernéihrungssouverénitét. Es beginnt mit

der Selbstverstéindlichkeit gesunder und

schmackhafter Lebensmittei, dem Recht

der Verbraucher, keine transgene, mit

Hormonen oder Pestiziden gedopte Nah-

rung essen zu miissen, dem Recht der

Bauern, bei der Arbeit keine Atem-

schutzmaske tragen zu m'Lissen. Die Kri-

tik heutiger Landwirtschaft reduziert

sich fijr die C_P aber nicht auf Fragen
nach Grenzwerten, Produktionsstan-

dards oder Kennzeichnungspflicht. Viei-

mehr ergeben sich die gescholitenen

Agrotechnologien fast zwangsléiufig aus

dem produktivistischen Entwicklungs-
pfad, der die Landwirtschafi geméiB dem

ind_ustrieilen ProzeIS rationalisiert: Inten-

sivierung der Arbeitsteiiung, Spezialisie-
rung auf ein Teilprodukt, beschieunigte
Konzentration, Monokuituren, Standar-

disierung des Angebots, vertikaie Inte-

gration der Betriebe. Damit stieg die

vernichtun'g dann zu mindern verspra-

Chen. Damit stieg die Abhéngigkeit vom

Kreditgeber, der die notwendigen Inve-

stitionen nur finanzierte, solange sie

dem neuesten Leitbild der Rationalisie-

rurng dienten. Und das Quantum Arbeit

fI'LIr den einzelnen Bauern nahm eher

noch zu. Diese Industrialisierung der

Landwirtschaft - die, um einen verbrei-

teten Vorurteii vorzubeugen, nicht not-

wendig etwas mit schierer GréBe oder

unbkologischen Anbaumethoden zu tun

hat - ist freiiich die unbedingte Voraus-

setzung fiir jede Weitmarktstrategien
des Agrobusiness.

Landwirtschaftsfragen sind aber kei-

neswegs nur ein Teil- oder gar Neben-

aspekt der Giobalisierung. Im Gegenteii,
sie stehen in ihrem Zentrum. Nicht nur

iebt bei weitem die Mehrheit der Welt-

bevélkerung ais Bauern. Die Art der

Landwirtschaft und die Art der

Ernéihrung beeinflussen auch Kultur und

Lebensweise: Fiinf—Minuten-Terrine, Fer-

tigpizza und die Gentomate, die sieben

))Hunderttausend ‘,Personen das sind hunderttausend Individuen, die fiir ihr

ILIIIILIIIII

Leben selbstverantwortlich sind undIn ihrem Kreis Dinqe veréindern k6nnen. Man

kann heute politisch aktiv werden, ohne unbedinqt internationale Politik machen
zu onleni. Vielleicht repréisentieren diese hunderttausend Menschen eine andere,
vernetzte Art, Politiik zu machen. Die Zukunft IieqitIm Engagement fur kankrete

Veréinderunqen im Alltaq, ohne die internationale‘“Dimension aufler Acht zu las-

sen. Diese Form ipolitisch einqreifenden Handelns erwéichst aus dem

Bewusstsein, dass sich die Wirtschaft qeqenuber derPolitik verselbstandiqt hat

Die multinationalen Unternehmen entscheiden fiber die Kfipfe der Reqiferunqen
hinweq und habeinfur politisches Handelns imeiqentlichen Wortsinn nUr mehI~
Verachtunq iibriq.Genau deshalb brauchen wirandere Hanidiunqsformen, andere
M6qlichkeiten, politisch aktiv zu werden. InSeattle, in Millau,In PranIfnd anders-
wo wurde dieser Ansatz praktisch. Dieletzten einhiundertfiinfziq Jahrehinqen wir

einer bestimmten Vorstellunq von Gesellschaftsverfinderunq an. Doch seit dem'

.Beqinin der Globalisierunqentstehen neue koIIektive Handiunqsweisen ‘uhd
OrganIsatIonsformen (I, (José Bové. in: Bové Dufour 2001 269f)

Souverénitfit oder Souverfinis-

mus
Wetter—, Krankheits-, Schadiings- und

Preisanféiligkeit des einzelnen Betriebs,
die die Bewésserungsanlagen, Antibio-

tikaprophylaxen, Speziaikraftfutter, die

immer neuen Hochleistungssaatgut und

die immer umfassenderen Schédlings-

Wochen im Kiihlschrank ohne Schimme—

iattacke Ubersteht, entsprechen den

Singles, die in Taikshows mit ihrer Sieb-

zig-Stunden-Woche prahlen. Nur noch ei-

ne halbe Stunde pro Tag gesteht der

durchschnittliche franzésische Haushalt

JWIIJIHILII!LIIIIIIJEIJIIJMMIIIII

Wofiir die Confederation auf nationaler,

européiischer und als Mitglied in der

Bauernvereinigung Via Campesina auf

internationaier Ebene kéimpft, ist Recht

[36] SF 3/20



der Nahrungszubereitung zu -, diertag—
lich Hetze nahm durch die lntensivie—

rung der Lohnarbeit trotzdem nicht ab.

Die immer billigeren Lebensmittel er-

moglichten erst den Kommodifizierungs-
schub der Nachkriegszeit. der den Ben-

zinpreis zum Brotpreis werden lieB. Und

die Rationalisierung der Landwirtschaft

treibt die Menscben weltweit in die In-

dustrie und die Dienstleistungsbranchen
und dann eben auch die Abhangig—
keit von diesen. Weil die Landwirt-

schaft von der Kultur nicht zu trennen

ist, sprechen Bové und Dufour vom

Agrikulturellen. Und das Agrikulturel-
le selbst zu bestimmen, ist ihnen Men-

schenrecht.

Mit Nationalisten und Protektioni-

sten hat die Confederation Paysanne
daher gar nichts am Hut. lm Gegen-

teil, das eigentliche politische Problem

bestehe darin, dass Freihandel und

Protektionismus, Globalisierung und

Nationalstaatlichkeit zwei Seiten der

selben produktivistischen Medaille

hier aus den Rest der Welt entweder

durch freiwilllgen Protektionisrnus oder

durch protegierten Freihandel begliickt.

Fragt sich nur, warum sich gerade hier-

zulande so viele so schwer tun, die Al-

ternative zur nationalstaatlichen Globa-

lisierung und zum protektionistischen
Freihandel Uberhaupt wahrzunehmen.

Und nicht die Globalisierungskritik als

gut gemeint, aber leider widersprijchlich

schaft nur noch zu implementieren sei-

en, wer also da's (Welt-)Regierungspro-
gramm der Neuen Ordnung sucht, der

wird nicht fUndig werden. Nicht dass die

Confederation Paysanne (CP) keine kon-

kreten Vorschlage hatte, was in der

Landwirtschaft zu andern ist. Aber die

Vorschlage der CP prasentieren sich al-

lesamt nicht als Losung des Problems,
sondern als Modus, unter denen die Pro-

bleme iiberhaupt erst dauerhaft an-

sind. Bové will diejenigen politischen

Krafte, denen es um die Verteidigung
der franzosischen Nation geht, lieber

Souveranisten nennen. Souveranisten

fordern protektionistische MaBnah-

men nur fflr sich selbst, wahrend sie

im gleichen Atemzug den Rest der

Welt mit moglichst vielen exportierten
Waren beglflcken mochten. So etwa

der korporatistische Baue‘rnverband FN-

SEA, der jede Subventionskijrzung zum

Untergang des Abendlandes stilisiert
und zugleich die Magrebstaaten zur

Marktoffnung zwingt, urn sie mit eu-

ropaischen Rindfleisch zu Ubertluten.

Vor allem aber glauben die Souverani-

sten, der Ursprung aller Probleme sei im-
>

mer auBerhalb zu suchen. Im Inneren da-

gegen konne immer alles bleiben wie es

ist. Souveranisten k'onnen immer klare
Grenzen ziehen, zwischen sich und dem

Feind. Souveranisten begreifen Souvera-

nitat als Nullsummenspiel, die der eine

nur hat, wenn sie der andere nicht hat.

Woher die beiden Bauern den Begriff
Souveranismus haben und ob sie Fou-

cault gelesen haben, weiB ich leider

nicht - zuzutrauen ware es ihnen aufje--
den Fall. Mit dem Souveranismus scheint

mir namlich ein spezifischer Politiktypus
erfaBt zu sein, der Freihandler Und Pro-

tektionisten eint: der Glaube an den

Staat als Staat, der nicht Teil der kom-

plexen gesellschaftlichen Verh'altnisse,

sondern souveran gesetzt ist und von

JIIMIIMJIL w Mimerlremaiirjtimrjtt

abzuwiegeln. Das istja nicht nurein Pro-

blem der oben genannten Feuilletoni-

sten. Als José Bové letztens in Frankfurt

seine Politik warb, gab es fast keine

Nachfragen. Nur ein junger Student

wollte wissen, ob Bové nun ft'ir Zollbar—

rieren votiere oder eben nicht. Und ein

alter NGO-Hase bohrte Iangatmig nach,
ob Bové denn ernsthaft glaube, mit re-

gionaler Subsistenz eine politische
Mehrheit finden zu konnen. MufS ich

noch erwahnen, dass Bové von regiona-
ler Subsistenz als verbindlichem Global-

programm natiJrlich mitnichten gespro-

chen hatte? ware ja auch ziemlich doof,

tagein, tagaus nur noch Roquefort in

sich hinein zu stopfen.
Vielleicht ist die Botschaft der bei-

den Bauern - sobald sie fibers blolSe La-
'

mento hinausgeht, das sich, nach Feier-

abend, allgemeiner Zustimmung sicher

sein kann - deshalb so schwer zu verste-

hen, weil ihr politisches Projekt mit den

Kategorien traditioneller, etatistischer

Politik nicht zu fassen ist. Wer bei Bové

nach Konzepten sucht, die in die Gesell-

gegangen werden kénnen. Beispiels-
weise propagiert die CP eben mitnich-

ten einen neuen verbindlichen

6ko-sozialen Produktionsstandard fiir

Nahrungsmittel, weil sie weilS, wie ver-

wassert dieser nur durchzusetzen wa-

re, wie schwierig und langwierig die

Konversion landwirtschaftlicher Be-

triebe ist, wie eng die EBgewohnhei-
ten mit unserer allt'aglichen Lebens-

weise zusamme‘nhangen, wie umstrit-

ten vermeintlich objektive

Forschungsergebnisse sind, wie unter-

schiedlich ein und dieselbe MaBnah-

me je nach lokalem Kontext wirken

kann und wie gefahrlich der neuerli-

che Glaube an den globalen one best

way ware. Bauerliche Landwirtschaft

ist weder ein technisches, noch ein

ordnungspolitisches Projekt, sondern

ein gesellschaftlich-kulturelles. Und

die Gesellschaft zu verandem, sprich:
die Alltagspraxis aller, ist ein langfri-

stiges Untertangen, weil es eben keinen

archimedischen Punkt, von dem aus die

Welt aus den Angeln zu heben ist. Bo-

vés Projekt heiBt Politisierung, und zwar

Polltisierung in dem Sinne, dass die

Menschen ihre eigenen Angelegenhei-
ten gemeinsam und eigenverantwortlich
in die Hand nehmen, ohne dabei die glo-
balen lnterdependenzen ihres Handelns,
die nurzu mlnimieren, nie zu tilgen sind,
zu leugnen. Vom Politikverstandnis her

knljpft die CP also ganz an der zapati-
stischen Linie der Globalisierungskritik
an.

'

Werjetzt freilich schon wieder einen

'Widerspruch zu erkenneri glaubt, weil

Bové ja ein programmatisches Buch

schreibt und, schlimmer noch, mit derCP

ausdrijcklich die verschiedenen politi-
schen Instanzen bis hin zur EU und der

WTO beackert statt sie zu ignorieren, gar

die WTO reformieren statt schlicht zer-

schlagen will, wer hier einen Wider-

spruch sieht, der hat sich schon wieder in

den Fallstricken proto-etatistischer Poli—

tik verfangen. Auf gesellschaftswissen-
l
l
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schaftlicher Ebene ist die Position Bovés éuBerst an-

spruchsvoll. Es geht Bové nicht um das eine, beste politi-
sche Programm, nicht um die Partei, auch nicht um die

Blaupausen einer hier und jetzt schon freien Gegenge-
sellschaft in angeblich staats- und kapitalfreien Réumen,

ganz so, als handle es SiChi bei Staat und Kapital nicht um

Verhéltnisse, sondern um Gegensténde. Seine Vorstellung
vom gesellschaftlichen Wandel éhnelt eher der 'moleku-

lare Revolution' (Félix Guattari), der massenhaften,
Wilden und fortwéhrenden Abweichungen in der alltég-
lichen Praxis, die durch institutionelle Vorgaben gefdrdert
und erleichtert oder eben behindert werden kénnen.

GewiB kann jede und jeder von heute auf morgen ih-

re Ernéhrungsgewohnheiten umsteilen, etwa auf Rind—

fleisch, Yoghurt und Rispentomaten verzichten. Die Pu-

ten- und Lachsmast ist dennoch kaum weniger proble-
matisch. Und der Vegetarismus darf die

10.000-Liter-Turbokijhe und Uberhaupt den wachsenden

Verzehr von Milchprodukten aller Art nicht vergessen,
der den ununterbrochenen KélberausstoB nun mal zur

Voraussetzung hat. Sonst gibt‘s némlich weder Yoghurt
noch Kése. Mehr als das Geld fehlt wohl im Zweifelsfall

die Zeit, zum Biobauern statt zum Supermarkt ums Eck

zu laufen und weniger Fertigprodukte zu kaufen. Oder

es fehlt cler k‘Lihle Kellerraum, Kartoffeln einzulagern.
Trotzdem, ein Okosiegel oder der Pflichthinweis auf gen-

tech‘nisch verénderte Organismen oder die 30-Stunden-

Wocihe wflrden den Spielraum fijr die Verbraucher ein

Stijck vergréBern. Genauso wie die Umstellung der

Agrarsubventionen von der Produktionsmenge auf die

eingesetzte Arbeitskraft die Konversion zur 6kologischen
Landwirtschaft erleichtem wiirde. Beides nfltzt vielleicht

mehr als der konsequente Laktovegetarismus, der nach

drei Jahren zur Anekdote aus der lustigen Studentenzeit

gerinnt, oder der radikale Biobauer, der schnurstracks in

die Pleite steuert. Um das Agrikulturelle nachhaltig zu ‘a‘m-

dern, dauerhaft und nicht nur kosmetisch, muB sich par-
allel die halbe Gesellschaft veréndem. Und das braucht

Zeit und Hartnéckigkeit. Bové hat sie.

Frieder Dittmar



ZumBeispieI:
Rote

‘éffentlicher Raum

zwischen
,

Privatisierunq

und Repression

Flora

“ugh Dezember 2000 wurde innerhalb cler

Roten Flora beschlossen, keine Verhand—

lungen mit der Stadt Hamburg fiber et-

waige Nutzungsvertrage zu fiJhren. lm

April stimmt die Hamburger Bijrger—
schaft dem Verkauf des Gebaudes an ei-

nen Immobilienkaufmann zu. Allgemein
wird dieses Vorgehen als wahltaktisches

Kalkijl der SPD verstanden. Am 23. Sep-

tember finden in Hamburg die Wahlen

zum landesparlament, der Bljrgerschaft,
statt. Doch unabhangig von parteipoliti-
schen lnteressenlagen ist die Privatisie-

rung numkampfter Raume« weder ein-

malig noch besonders gewitzt. Am Bei-

spiel der Entwicklung des nStandort

Schanzea wird eine Stadtplanung deut-

lich, die partikularen lnteressen client.

Die von der Handelskammer begrijsste

Aufwertung des Stadtteils folgt keinen

allgemeinen Wilnschen nach verbesser-

ter Lebensqualitat, sondern dient einer

wirtschaftlichen Umstrukturierung. 0f-

fentliche Raume werden dabei zuneh-

mend nach 6konomischren Nutzen um-

gestaltet, um clann lukrativen Nutzerln-

nen ube‘rlassen zu werden, wabrend

andere Stadtgebiete sich selbst uberlas-

sen werden. So entstehen Stadtbilder, in

denen Widerspn’lche unschwer zu erken-

nen sind. -

Der illegale Drogenhandel wird nach

rassistischen M'erkmalen verfolgt,
wahrend die »Leitgesellschaft« den kuli-

narischen Multikulturalismus lobt. Wei-

che Standortfaktoren sollen die Ansied-

lung bestimmter Branchen férdern deren

Beschaftigte Lohnarbeit als organisierte

Selbstverwirklichung verstehen. (Sub)-
kulturelle Angebote bilden dabei die

Klammer zwischen Erwerbsarbeit und

Freizeit.

Steigende Mieten als Ergebnis der

Aufwertung eines Stadtteils werden fijr

die Bevr‘jlkerung mit geringeren Einkom-

men Iangfristig unbezahlbar. Gleichzei-

tig zu diesen Verdrangungsprozess wer-

den Partizipationsangebote gemacht,
die zur aktiven Mitgestaltung des Stadt-

teils durch die Bewohnerlnnen einladen.

Paradoxerweise organisieren die Bewoh-

nerlnnen in den entsprechenden Greml-

en gerade ihre eigene Verdrangung mit.

Zur Auseinandersetzunqen um

die Rate Flora in Hamburg

Nachdem Hamburg Anfang der achtzi-

ger Jahre im Bundesvergleich von der

6konomischen Spitze ins Mittelfeld ab-

gerutscht war, hielt der damalige SPD

Blirgermeister Klaus von Dohnanyi 1983

vor dem Uberseeclub eine einschneiden-

de Rede. Bei dem Uberseeclub handelt

es sich um den Szenetreff der bkonomi-

schen Elite Hamburgs. Dohnanyi setzte

sich in seiner Ansprache von dem sozi-

aldemokratischen Modell der gesell-

schaftsubergreifenden Daseinsfflrsorge
ab, indem er das Leitbild einer »Unter-

nehmensstadtrr propagierte. Die Stadt

wurde fortan als regionaler Wettbe-

werbsstaat gesehen, der wie ein Unter-

nehmen um Marktanteile und Profite

SF 3/200] [39]

Fotos:
Gaston

Kirsche

1
r



Fotos:
Gaston
Kirsche

kampft. Nicht mehr die unmittelbare

6konomische Aktivitat durch st'adtische

Unternehmen und die Vergabe von di-

rekten Subventionen stand aut der poli-
tischen Tagesordnung, sondern die

Schaffung eines wirtschaftsfreundlicben

lnvestitionsklimas. Die Zusammenarbeit

von Wirtschaft,’Wissenschaft, Politik und

Verwaltung wurde durch privatwirt-
schaftlich organisierte Wirtschaftsforde-
rungsgesellschaften gestarkt. Dabei be-

stimmt die Handelskammer, wie die pri-
vaten Forderungsgesellschaften'
arbeiten, wahrend der Senat die not-

wendigen Mittel bereit stellt. Gleichzei-

tig wurden in Folge des relativen Nie-

dergangs des wirtschaftlichen Konglo-
marats von Hafen, Handel, Werft- und

Schwerindustrie gezielt zukunftstrachti-

ge Branchen wie Kommunikationstech-

nologien, Medizintechnik, Flugzeugbau
oder die Medienindustrie aufgebaut und

gefordert. AuBerdem versucht der Senat,

die sogenannten weichen Standortfak-

toren wie Wohnqualitat, Freizeit und

Kultur zu starken, damit sich die neuen

Mittelschichten in Hamburg wohlfiihlen.

Diese Strategie war bisher okonomisch

recht erfolgreich, so dass sie bundesweit

zum Allgemeingut neo-liberaler Stan-

dortpolitiker geworden ist.

Die Ziele seiner gegenwartigen Um-

strukturierungspolitik hat cler rot-grime

Hamburger Senat in Person seines BiJr-

germeisters Ortwin Runde wiederumg in

einer Rede vor dem Uberseeclub offen

gelegt. Rundes Ansichten aus dem Jahr

2000 kn'dpfen an die von Dohnanyi ein-

geleitete Politik an. Unter dern Titel

nAufbruch in die Wissensgesellschaft:
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Hamburg gestaltet Zukunftu wird kon-

statiert, class Hamburg unter den deut~

schen Stadten die Nummer eins in der

lnformationstechnologie und der Multi-

media-Wirtscbaft ist. Die jetzt 60.000

Beschaftigten in diesem Bereich sollen

in Zukunft noch einmal verdoppelt wer-

den. Dafiir mahnt Runde auch eine Aus-

bildungsoffensive an, damit der Neuen

0konomie die Arbeitskrafte nicht aus-

gehen. In diesem Zusammenhang wirbt

er vor der Kapitalelite fiir eine solidari-

sche Stadt, in der »jeder seine Chance

bekommt«. Dieses Konzept einer sozia-

len Stadt verWeist auf die zwischenzeit-

lich aufgetretenen Probleme der neoli-

beralen Umstrukturierung. Die gesell-
schaftliche Polarisierung soll abgefedert
oder zumindest kaschiert werden, um

den soziaien Frieden zu sichem und ei-

ne ausreichende Zahl von qualifizierten
Arbeitskraften bereit zu halten.

Runde appelliert dabei nicht nur an

die vermeintlich klugen, weil ausglei-
chenden Fraktionen des Kapitals, son-

dern seine Rede offenbart auch bei der

Analyse der Mikroebene eine differen-

zierte Einsch'atzung der soziookonomi-

schen Entwicklung. In einem Rundum-

schlag lobt Runde das multikulturelle

und alternative Flair des Schanzenvier'

tels. nUnd«, so Runde, »es ist doch hoch

spannend, wohin es die jungen und

kreativen Leute aus den neuen Branchen

zieht. Es zieht sie ins Schanzenviertel,
wo sich Urbanitat entfalten kann, wo

durch das Miteinander des Ungleichen
und Ungleichzeitigen eine kreative

Spannung entsteht.« Ein Vertreter der

Handelskammer stellte sich in der De-

batte nach den Krawallen in der Nacht

zum 1. Mai 2000 sogarausdriicklich hin-

ter das autonome Stadtteilzentrum Ro-

te Flora: »Wer die Schanze kennt, weiB.
dass die Flora dort nicht als Fremdkorper

empfunden wird — auch nicht von den

Gewerbetreibenden vor Ort. Die Flora

ist mit ihrem mrorbiden Charme sogar zu

einem lmage-Faktor fL1r das Viertel ge-

worden. Fiir die Gewerbetreibenden ist

die negative Berichterstattung einiger
Medien weitaus schadlicher als die Aus—

schreitungen.«

Die Soziale Stadt

Der SPD-Senat sah sich nach den

schlechten Wahlergebnissen von 1991,

1993 und 1997 gezwungen, das sozial-

politische Ruder herumzureiBen. Nicht

nur ging der Stimmenanteil der SPD

deutlich zuriick, die im traditionell roten

Hamburg frijher einmal Stimmenanteile

von fiber 50 Prozent eingefahren hatte.

Die Wahlenthaltung in den proletari-
schen SPD—Hochburgen und der Stim-

menanteil rechtsextremistischer Parteien

nahmen sprunghaft zu. Deshalb legte
die SPD ab 19192 das Armutsbeka'mp-
fungsprogramm der nsozialen Stadtrr auf,
um die sogenannten nsozialen Brenn-

punkte« (gemeint sind damit u.a. eine

hohe Konzentration von Sozialhilfeemp—
tangerlnnen und Migrantlnnen in einem

Stadtviertel) zu beseitigen.
in diesem Zusammenhang leistete es

sich der Hamburger Senat, kritische So-

zialwissenschaftlerlnnen mit der Kon-

zeptionierung und wissenschaftlichen

Begleitung der Armutsbekampfungspro-
gramme zu betrauen. Diese durften dem

Senat nach AbschluB ihrer Studien vor-

halten, die Stadt betreibe nicht mehr als

innerstadtische Entwicklungshilfe. Die

Sozialpolitik bleibe nur kompensatorisch,
um die wettbewerbsorientierte Moder-

nisierungspolitik abzusichern (ng. Mo-

nika Alisch, Jens Dangschat, Armut und



soziale Integration,
1998). Wéhrend die fi-

nanzielle Kluft zwischen

der neuen Mittelklasse

und den stédtischen Ar-

men weiterwéichst, wird

der Umbau des Sozial-

staates vom sogenann—

ten Weilfare- zum Work—

fare-Modell vorangetrie-
ben: Soziale

Transferleistungen in

Form von Arbeits- oder

Sozialhiife erhalten nur

noch diejenigen, die je-
de, und sei es auch die

am schlechtesten be-

zahite, Arbeit anneh-

men.

Wéhrend inider un-

mittelbaren Krise des

Fordismus in den siebzi-

ger und achtzigerJahren
die Sockelarbeitsiosig-
keit kontinuierlich zu—

nahm, kniipft das Work-

fare-Modell gegenwér--
tig an den in absoluten

Zahlen gemessenen An-

stieg der Beschéftigung s, WrW

an. Nun kann auch in

Westeuropa ein Phé’momen beobachtet

werden, das in den USA als arbeitende

Arme bezeichnet wird. Deren Lohnarbeit

ist einschlieBlich'gegebenenfalls ge-v

wéihrter staatlicher Zuschiisse so

schlecht bezahlt, dass sie nach dem Ar-

mutskriterium der OECD nicht einmal

die Hélfte des geselischaftiichen Durch-

schnittseinkommens erreichen. In der

Bundesrepublik sind demnach mehr als

ein Drittel verarmt, mit steigenderTen-
denz. So schiieBt sich der Kreis: Die dko-

nomische Umstrukturierung fijhrt zu ei-

ner Poiarisierung des Arbeitsplatzange—
botes in hochwertige

Beschéftigungsverhéltnisse und einfa-

che Dienstieistungen. Um die aus dem

Fordismus stammende Tarifstruktur und

deren Transferleistungen, wie das ehe—

dem ertrégliche Arbeitslosenversiche—

rungssystem, aufzuknacken, wird der

Zwang in die Arbeit zum bestimmenden

Strukturmoment des Sozialstaates. Was

sich dem als Protest beziehungsweise als

allgemeine Verweigerung in den Weg

stellen kénnte oder in seiner réumlichen

Konzentration (den nsoziaien Brenn-

punktem) un‘Libersehbar wird, bekommt

auBerdem ein Armutsbekémpfungspro-

gramm‘verpaBt. So kann sich die Ham-

burger SPD weiter ais Partei des sozialen

Ausgleichs gerieren und ist auch mit die-

sem Ansatz bundesweit ein Vorreiter.

Privatisierunqspolitik

Die neoiiberale Umstrukturierungspoli-
tik des Senats zieit jedoch nicht nur auf

die Dkonomie und die Soziaipolitik. Sie

betrifft auch den Staat ais solchen im

Hinblick darauf, wie er seine Funktion

als aligemeiner AusschuB der Bourgeoi-

sie wahrnimmt. Insbesondere die Wirt-

schafts-, Finanz— und Stadtentwickiungs-
behdrde treiben eine stédtische Privati-

sierungspolitik voran, die auf vier Ebe—

nen schon weit fortgeschritten ist:

i. Diverse stéidtische Unternehmen wer-

‘den ausgegriindet und privatisiert,
von der Hochbahn bis zur Mullah—

fuhr. Durch diese Verkéufe solien

Schuldenldcher gestopft, staatliche

Ausgaben gesenkt, aber auch die all-

gemeine Wettbewerbsféhigkeit der

Volkswirtschaft gestérkt werden, in-

dem kein wirtschaftiicher Bereich von

einem unmittelbaren Wettbewerb

auf dem Markt befreit ist. Bei vielen

derverkauften Unternehmen hat die

Stadtverwaitung im Sinne der markt—

radikalen Grundentscheidung darauf

verzichtet, noch unmittelbaren poli-
tischen Einfluss aufdie ehemals stéd-

tischen Einrichtungen nehmen zu

kénnen. '

2. Auch Teile der im engeren Sinne ho-

heitlichen Verwaitung, die nicht tra-

ditioneli zu den durch die Stadt ge-

wéhrleisteten 6konomischen Berei-

chen der‘ Daseinsfflrsorge geh'dren,
werden privatisiert. Stédtebauliche

Entwickiungstréger, Wirtschaftsge-
seilschaften, die Vermarktung der

Messe oder kulturelie Einrichtungen
wurden entstaatiicht, um die stéidti-

sche Verwaitung in den Bereichen

derStandortpolitik an kommerziellen

Rentabilité’rtskriterien auszurichten

und zu flexibilisieren. Die Tatsache,

dass die Handelskammer auf die or-

ganisatorische Ausgestaitung dieser

privatisierten Verwaltungsteile einen

erheblichen EinfluB hat, ist dabei

zweitrangig. Was zéihit, ist, dass sich

die dffentliche Verwaitung nicht nur

grundsétzlich an den Vorsteilungen
des Kapitals orientiert, sondern der

Wareniogik in diesen Bereichen his in

die Organisationsform entspricht. Ei-

ne privatrechtiich organisierte Ent-

wicklungsgeseilschaft muB sich ném-

lich zu ailererst an ihrem 6konomi-

schen Erfolg messen lassen. lhre

Geschéftspoiitik ist unmittelbar auf

den Markt bezogen und iéBt keinen

substantiellen Freiraum fiir

(soziai)politische Entscheidungen ih-

rer Mitarbeiterlnnen zu.

3. Diejenigen Teile derVerwaltung, die

in einem effentiichen Organisations-
verhéiltnis verbleiben, werden eben-

falis an Marktkriterien ausgerichtet.
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Seit sechs Jahren wurden die Verwal-

tungsbudgets jedes Jahr um bis zu

zwanzig Prozent gekUrzt, was nicht

nur zu elner Reduktion der Aufgabe-
nerfljllung fthrte, sondern auch mit

einem massiven Personalabbau ein-

herging. Dadurch werden, wie in fle-

xibilisierten lndustriebetrieben, die

Arbeitsablaufe weitestgehend ver-

dichtet. Diese sogenannte Konsoli-

dierungspolitik wird mit leeren Kas-

sen begrflndet. Sie istjedoch darauf

zurilckzufilhren, dass im internatio-

nalen Standortwettbewerb jeder
nicht erhobene Steueranteil in An-

schlag gebracht werden kann. Ob-

wohl Hamburg als reichste Metropo-

Ienregion Europas gilt, sinkt das

Steueraufkommen kontinuierlich,
well gerade die GroBverdienerlnnen,
so sie ihr Einkommen beispielsweise
aus Unternehmensbeteiligungen be-

ziehen, steuerlich kaum noch heran-

gezogen werden.

. Gleichzeltig wird auch das Verhalt-

nis von Staat und Bflrgerlnnen einem

Privatislerungsschub ausgesetzt. An-

statt beispielsweise durch das Kom-

munalparlament einen Bebauungs-

plan aufzustellen, werden im Rah-

men sogenannter

public-prlvate-partnerships nRunde

Tische<< eingerichtet, die im vermeint—

und 6konomisch EinfluBreichen Ent~

scheidungen treffen. Die direkte Par-

tizlpation der Bijrgerlnnen wird unter

der Voraussetzung gewijnscht, dass

der 6k0nomische Standortwettbe-

werb und die damit einhergehende
Privatisierungspolitlk akzeptiert wird.

Vor dem Hintergrund der links-alter-

nativen Geschichte des Schanzen-

und andereerertel greifen die Par-

tizipationsansalze besonders gut, da

sie einen Ausdruck der Verstaatli-

Chung der Alternativbewegung dar—

stellen. in der ideologischen Sphare
suggerieren sie basisbezogene Mit-

wirkungsmbglichkeiten, die jedoch
den herrschenden Konsens nuretwas

vielfaltiger reproduzieren.
AUf einer weiteren Ebene fbrdert die

Verwaltung im Rahmen cles Standort-

wettbewerbes direkt die Selbstorga-
nisierung der Bflrgerlnnen. Sei es, um

durch lokale Gewerbetreibende Sau-

berkeit und Ordnung durchsetzen zu

lassen oder um in Sicherheitspartner—
schaften FlUchtllngen die lokale Be-

wegungsfreiheit zu entziehen. Beliebt

ist auch derVersuch, der grassieren-
den Armut durch Selbsthilfeprojekte
zu begegnen die nicht viel kosten, je-
doch bei den Betroffenen ein wohli-

ges Gemeinschaftsgefuhl erzeugen
sollen.

tik setzte eine »Ent-

fesselungu des Kapi-
talverhaltnisses eln:

Die allseitige Flexi-

bilisierung, Dezen-

tralisierung, Atomi-

sierung, Entdemo-

kratisierung und

Entrechtlichung
nimmt zu. Martkme-

chanismen wirken

unbegrenzt in Berei-

Chen, die seit Auf—

kommen des fordir

stischen Regulati-
onsmodells in den

dreiBigerJahren des

letzten Jahrhun-

derts durch staatli—

ches Eingreifen kon-

trolliert worden wa-

ren.

New Economy
und Rote Flora

lm Hinblick auf das Schanzenviertel er-

klartslch die alltagliche Politik des Ham-

burgischen Senats, insbesondere die ge-

genwé'lrtig angewandten Regulationsfor-
men, wenn die sozioékonomische

Entwicklung des Schanzenviertels deut-

licher wird. Das innenstadtnahe Schan-Fotos:
Gaston
Kirsche

lichen Konsens der wortgewandten Als Resultat dieser Privatisierungspoll- zenviertel war im Fordismus proletarischI

l
l
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und kleinbflrgerlich gepragt. Vorherr-

schend waren und sind mittelstéindische

Unternehmen wie ehemals das Mont

Blanc Werk, die Laue Gewiirzfabrik oder

auch heute noch der Schlachthof. Das

Kleingewerbe in den Hinterhofen dien—

te haufig dem Schlachthof, wahrend der

ansassige Einzelhandel einen Einzugs—
bereich iiber das Viertel hinaus besitzt.

Anzumerken w'are auch, dass die heutige
Flora vor hundert Jahren als Va-

rietétheater entstand und somit aus der

ersten Phase der stadtischen Kulturin-

dustrie stammt.
’

Seit Beginn der achtziger Jahre seiz-

te im Schanzenviertel ein alternativ-stu-

dentischer GentrifizierungsprozeB ein.

Aufdie Wohngemeinschaften in den Alt-

bauwohnungen folgte das alternative

Kleingewerbe vom linken Buch- bis zum

Dkoladen. Mit Beginn der neUnzigerJah-

ren siedelten sich in den Hinterhofen

teilweise ausgesourcete Dienstleistungs-
unternehmen an: Druckereien, Graphik-
betriebe und Werbeagenturen fanden

im Rahmen der postfordistischen Um-

strukturierung attraktlve und relativ

preiswerte Gewerbeflachen, urn ihre

GroBkunden in der Innenstadt zu bedie-

nen. Seit Ende der neunzigerJahre brei-

tet sich die Internetokonomie aus. Heute

gibt es in dem relativ kleinen Areal des

Schanzenviertels circa 80 Werbe- und

Multimediafirmen sowie 30 Software-

Unternehmen. Gleichzeitig wandelt sich

das Schanzenquartier mit 60 Gastrono-

miebetrieben zu einem Ausgehviertel fiir

jungsche Schickimickies. Teilweise wur-

den dadurch die herkommlichen Dienst—

leistungsunternehmen verdrangt.
Die politischen Auseinandersetzun-

gen um die Rote Flora stehen in einem

Spannungsverhaltnis zur okonomischen

Entwicklung des Schanzenviertels. Nach

der Durchsetzung der Roten Flora wur—

de diese in der Zeit von 1992 his 1998

von der Stadtverwaltung kaum beachtet.

Vielmehr konnten im gleichen Zeitraum

im Schanzenviertel noch weitere Wohn-

projekte durchgesetzt werden. lm Biir-

gerschaftswahlkampfvon 1997 versuch-

te der damalige Bijrgermeister Vo-

scherau der Erosion der SPD-Stimmen,

wenn auch vergeblich, eine rassistische

Kampagne entgegen zu setzen. So wur-

den auch zum ersten Mal junge
schwarze Migranten, die sich im Schan-

zenviertel aufhalten, als Drogendealer
und Kriminelle stigmatisiert. Der gleich-

zeitig einsetzenden Repression durch die

Polizei und der Etablierung rassistischer

Biirgerinitiativen versuchte die linke Sze-

ne unidie Rote Floral etwas entgegen zu

setzen. Diese Mobilisierung begann mit

Bachertisghen im Herbst 1997, und hat

seit dem mehrere Aktionstage und of-

fentlich wie auch innerlinks ausgetra-

gene kontroverse Debatten nach sich ge-

zogen.

Diese Repolitisierung und neue

AuBenorientierung der Roten Flora wur—

de von der Stadt mit einem erhohten ln-

tegrationsdruck beantwortet. Seit

1998/99 versucht die stadtische Regie-

rung die Rote Flora zum zweiten Mal

nach 1992 in ein Vertragskorsett zu

zwingen. Gleichzeitig ist die Senatspoli-
tikjedoch auch ambivalent, da sie bisher

nicht auf eine unmittelbare Zerstorung
cles Projektes abzielte. Anscheinend wird

gerne in Kauf genommen, dass die Rote

Flora mit ihrem morbiden Charme und

wegen ihres subkulturellen Angebotes
als weicher Standortfaktor zur okonomi-

schen Aufwertungsspirale des Schanzen-

viertels beitragt. Mit der Absage der

Nutzerlnnen cler Roten Flora an eine ver-

tragliche Losung im Marz diesen Jahres,

genauso wie zuvor in bezug auf die Mit-

wirkung an nRunden Tischem oder einer

Unterwerfung unter die staatliche Dro-

genpolitik, soll diese stédtische Integra—
tions- und Ausgrenzungspolitik unter-

laufen werden.

Die vorerst letzte Runde der Ausein-

andersetzung wurde durch den Senat

mit einem Verkauf der Roten Flora an ei-

,nen privaten Immobi-

Iienmakler eingelau-
tet. Nach der Darstel-

lung der

Stadtregierung ist der

Kaufvertrag so gehal-
ten, class in diesem

die bisherige Nulzung
als Stadtteil- und Kul-

turzentrum festge-
schrieben ist und die

Rote Flora friihestens

in 10 Jahren mit Zu-

stimmung des Sena-

tes weiter verkauft

werden darf. Nach

Aussagen des Kaufers

soll die Flora weiter

genutzt werden ko'n-

nen wie bisher. Das

heiBt aber nicht, dass

demnachst keine Mie-

te eingefordert werden konnte, damit

sich der‘Kaufpreis fijr den Investor ren—

tiert. lnsofern ist die Stadtverwaltung
auch in diesem Zusammenhang mit ih-

rer neoliberalen Privatisierungsinitiative
nicht aus der politischen Verantwortung
entlassen. Es wird weiterhin ein Politi-

kum bleiben, ob und wie die Rote Flora

oder in ihrverankerte Gruppen mit links-

radikalen lnitiativen in Erscheinung tre-

ten.

Modernistische Regulation

lnnerhalb des Hamburgischen Wettbe-

werbsstaates kann diese politische Ent—

wicklung mit vier gegenw‘artig ersichtli-
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chen Regulationstypen erfaBt werden.

Es handelt sich dabei urn zwei konser-

vative und zwei neuere Varianten:

1. Die kleinbijrgerliche revanchistische

Tendenz baut auf einem rijckwarts-

gewandten Wunsch nach Ordnung,
Sauberkeit, innerer und auBerer na-

tionaler Abgrenzung sowie einer eth-

nisierten Identitatsbildung auf. Ein

starker Staat und eine volkische Ver-

gemeinschaftung sollen die durch die

Internationalisierung der Produktion

bedingten postmodernen Reproduk-
tionsformen abwehren. Auf der

Strecke bleiben dabei diejenigen
Menschen, die nicht in das Bild einer

homogenisierten Mehrheitsgesell-
schaft passen.

2. In deranderen konservativen Regu-
lationsform wird versucht, den fordi-

stischen KlassenkompromiB am Le-
ben zu halten. Uber eine Re-Regulie-
rungspolitik soll der klassische

Wohlfahrtsstaat gerettet werden. In

einer okonomischen Abwebrbewe-

gung werden die Krisenbranchen mit

Subventionen unterfijttert, Beschafti-

gungsprogramme aufgelegt und die

Volkswirtschaft durch Protektionis-

mus geschijitzt, Im internationalen

Wettbewerb ist dieses Modell nur be-

dingt erfolgreich, weil seine Akkumu-

lationsrate hinter den neoliberal re-

gulierten Okonomien zuriickbleibt

und deshalb auch dessen herkb‘mmli-

Cher Klassenkorporatismus nicht

mehr finanziert werden kann.

3. Als erfolgreichste postfordistische Re-

gulationsvariante hat sich bisher das

modernistische Regime erwiesen,
welches die globalen ékonomischen

Imperative aktiv aufgreift. Indem die

Deregulierung und Flexibilisierung
selbst vorangetrieben und die Markt-

logik zum unhinterfragbaren Para—

digma stilisiert wird, stellen sich bko-

nomische Standortvorteile ein. Dies

setzt eine allgemeine Verringerung
der Lohnquote im Vergleich zu der

Profitentwicklung voraus. Nur bei

den Einkommenseliten sieht es an-

ders aus, weil um diese und um Kon—

zernansiedlungen geworben wird.

lnsgesamt vertieft sich so die Spal-
tung cler Gesellschaft in Gewinnerln-

nen und Verliererlnnen. Diejenigen,
die sich damit nicht abfinden wollen,
werden entweder symbolisch befrie-

digt, beispielsweise durch offentliche

Konsumspektakel oder an den Rand

gedr'angt und politisch marginali-
siert.

4. Um eine destabilisierende Entwick-

lung dieser Konflikte zu vermeiden,
ist im Rahmen der kapitalistischen
Verwertungslogik auch noch Raum

fiir eine sich progressiv verstehende

alternative Regulationstendenz. Vor

dem Hintergrund der grundsatzli-
chen Anerkennung der postfordisti-
schen Umstrukturierung wird bei die-

sem Ansalz der gesellschaftliche Aus-

gleich zwischen jenen Gruppen
gesucht, die unmittelbarvon der Um-

strukturierung profitieren und den-

jenigen, die in die Armut getrieben
werden. Im deutschen Kontext wird

diese Regulationsansatz um die

Komponente eines angeblich »6kolo—

gischen Umbaus der Gesellschaftr< er-

g'anzt.
In Hamburg lassen sich alle vierTenden-

zen, wenn auch mit unterschiedlichem

Gewicht, wiederfinden. Rassismus und

Lokalpatriotismus sind bedeutende Fak-

toren in der Hamburger Politik. Die

Sehnsucht nach dem fordistischen Klas-

senkompromilS wird von nicht unwesent-

iW/eew

lichen Teilen des traditionellen SPD- und

Gewerkschaftsklientels getragen. lm ge-

samtgesellschaftlichen Vergleich pro-

gressive Ansatze vom linken Flijgel cler

SPD und aus den Reihen der Grijnen

spielen bei den Konzepten der Blirger-

beteiligung genauso eine Rolle wie bei

dem integrationistischen Kurs gegenij-
ber der Roten Flora oder im Konzept der

sozialen Stadt.

Dominant und damit den Rahmen

f'Lir die anderen Regulationsformen vor-

gebend ist jedoch das modernistische

Politikprojekt. Darubersind sich in Ham-

burg parteiijbergreifend auch die Mehr-

heit der Mitglieder und Wéhlerlnnen der

C-rl'inen, der SPD, der FDP und der CDU

einig. ln dem parteiubergreifenden Kon—

sens zur Durchsetzung der Erweiterung
des Airbusgelandes, dervon der CDU bis

zur Gr'Linen Partei reichte, wurde noch

einmal deutlich, class fUr eine welt-

marktbezogene CroBinvestition okologi-
sche Belange, zwingende gesetzliche
Vorschriften und die lnteressen von

Obstbauerlnnen und Anwohnerlnnen

einfach beiseite geschoben werden. Erst

nachdem die Schlacht gewonnen war,

wurde von dem rot-grflnen Senat das

Angebot gemacht, sich mit den Kritike-

rlnnen zusammen zu setzen, um uber

nachfolgende nAusgleichsmaBnahmenu
zu reden. Progressive Regulationsansat-
ze kommen auch hier nurzum Zug, wenn

Sie notwendig erscheinen, um die Welt-

marktstrategie zu flankieren, oder sie

diese zuminclestens nicht storen.

Regulation im Schanzenviertel

Werden die dargestellten Regulations-
ansétze auf die Situation im Schanzen-

viertel bezogen, ergibt sich ein vielge-
staltiges Bild: Die Griinen haben im

Schanzenviertel gemessen

am Stimmenanteil teilwei-

se absolute Wahlsiege ein-

gefahren, wahrend die

SPD nur auf25 % und die

CDU auf iO % kommen

(dabei ist zu beachten,
dass bis zu filnfzig Prozent

der Iokalen Bevélkerung
als Migrantlnnen nicht

wahlberechtigt sind).

Dementsprechend handelt

es sich bei dem Schanzen-

viertel sowohl von der p0-

Iitischen Basis als auch

von der Regierungsseite



gesehen um ,ein einschlagiges Experi-
mentierfeld fiir das sich als progressiv
verstehende Regulationsmodell. Um auf

die teilweise alternativ gepragte Bevol-

kerung einzugehen, werden nicht nur'die

besagten Partizipations- und Aktivie-

rungsprojekte aufgelegt, sondern das

Viertel ist im Vergleich zu anderen Stadt-

gebieten auch mit einem dichten Netz

an sozialen und Selbsthilfeeinrichtungen

ausgestattet.

Jedoch hat sich die Stadtemeue-

rungsgesellschaft (STEG), was die Pla-

nung und Umsetzung der Umstrukturie-

rung im Schanzenviertel betrifft, in al-

len wesentlichen Belangen mit ihrer

modernistischen Strategie durchsetzen

konnen. Bei cler STEG handelt es sich urn

den privatisierten Verwaltungsbereich
der Stadtsanierung. In stadtebaulichen

Vertragen wird privaten Investoren freie

Hand gegeben, ohne dass die Stadtpla=

nung noch wesentlich durch die Aufstel-

lung von Bebauungsplanen beeinfluBt
’

wird, die eine Biirgerlnnenbeteiligung
notwendig machen wiirde. Auf den

Arealen cler ehemaligen Mont Blanc und

Laue Fabriken entstehen so gegenwartig
uberwiegend Bijroflachen fiir die New

Economy. Alternative Einsprengsel stel-

Ien in diesem Konzept unter anderem

ein Wohnprojekt und ein paar Sozial-

wohnungseinheiten dar. Im Zusammen-

hang mit der Umsetzung des Wohnpro-

jektes lieB der griine Stadtentwicklungs-
senator vernehmen, class dieses seine

Berechtigung habe, um ngestrauchelte
Stadtrebellem in die Gesellschaft zuriick

zu fiihren. Der jetzigen okonomischen

Verwertung der ehemaligen Fabrik-

flachen ging eine jahrelange Auseinan-

dersetzung voraus, wie diese genutzt

werden konnen. Da derstadtischen Stra-

tegie von links jedoch nichts wesentli—

ches entgegengesetzt werden konnte, i_st

abzusehen, wer sich in einigen Jahren

die schon jetzt liberdurchschnittlich teu-

ren Wohnraummieten im Schanzenvier-

tel noch leisten konnen wird.

Exemplarisch zeigt sich der Sozial-

chauvinismus an cler Positionierung des

kleinbiirgerlichen Spektrums gegenuber
der Roten Flora. Die weitere Existenz der

Roten Flora, insbesondere mit ihren kul-

turellen Aktivitaten, wird vielfach fu'r gut

befunden. Kritisiert wird jedoch, class die

Rote Flora, weil die Raumlichkeiten der

nahegelegenen stadtisch subventionier-

ten Fixerstube nicht ausreichen, an ih-

rer Riickseite einen Unterstand einge-

» rirchtet hat, damit auch dort illigealisier-
te Drogen konsumiert werden konnen.

wahrend die Rote Flora so eine Aufga-
be iibernommen hat, die eigentlich die

Stadtverwaltung tragen mu'Bte, namlich»

einen etwas humaneren Drogenkonsum
zu ermoglichen, wird sie fiJr das nun

sichtbare Elend verantwortlich gemacht.

Linke Modernisierer

Vor diesem Hintergrund stellt sich die

Frage, wie die Linke auf diese Entwick-

lung reagieren kann? Die Flora hat die

Forderung cler Stadt, einen Vertrag ab-

zuschlieBen, nach monatelanger kontro-

verser interner Diskussion abgelehnt
und nimmt damit in letzter Konsequenz
auch eine Zerstorung des Projektes
durch die Polizei in Kauf. Sie will sich

nicht, wie sie es in ihrer Stellungnahme
unter dem Titel »Die Flora bleibt unver-

traglich<< heiBt, in ndas Zusammenspiel
von lntegration/Partizipation auf derei~

nen und Verdrangung/Repression auf

der anderen Seiteu einbinden lassen.

Und weiter wird ausgefiihrt, ndie anste-

henden Konflikte um die Zukunft der Ro-

ten Flora werden deshalb fiir uns cler Ort

sein, an dem die jahrelange Auseinan-

dersetzung um Repression, Vertreibung
und Umstrukturierung im Stadtteil ak-

tuell zugespitzt werden«. Auch nach dem

Verkauf im April diesen Jahres wird die-

se Position gegeniiber dem privaten
Kaufer aufrecht erhalten.

Mit einem Blick auf die eigene linke

Geschichte wird die Dialektik dieser Po—

sition deutlich. Gerade auf die links-al-

ternative Szene geht der Gentrifizie-

rungsprozeB des Schanzenviertels ab

den achtziger Jahren zur'Lick. Wohnge—
meinschaften kijnnen sich Mieten lei-

sten, die fiJr eine Arbeiterlnnenfamilie

unerschwinglich ist. Auch diverse Knei-

pen, Cafés und Geschafte, welche die

Basisi‘i‘ir den Aufschwung der Ausgeh-
kultur im Schanzenviertel darstellen, ge-

hen vielfagh aufdie Bediirfnisse und die

lnfrastruktur'der linken Szene zurijck.

Dieser Zusammenhang wird von der Ro-

ten Flora ansatzweise gesehen, die in ih-

rer Erklarung gegen eine vertragliche Lo-

sung unter anderem feststellt,‘dass die

Rote Flora ein »weiclner Standortfaktor

ist, der die Aufwertung des Stadtteils mit

begiinstigt<<.
Der Bogen ijber den Zusammenhang

der politisch-sozialen Praxis der Neuen

Linken seit 1968 und der postfordisti-

schen Modernisierung des Kapitalver-
haltnisses laBt sich noch weiter spannen.

Wéihrend der Fordismus gerade in der

Wirtschaftspolitik von zentral geplanten
Gronrojekten gepragt war, wandte sich

die antiautoritare Linke vielfach dezen—

tralen Basisprojekten zu. Die von der Lin-

ken entwickelten relativ antihierarchi-

schen sozialen und politischen Praktiken

wurden in cler Krise des Fordismus in den

siebziger Jahren zwar nicht eins zu eins
'

von Kapital und Staat aufgenommen,

trugen in transformierter Form jedoch
Stiick fiir Stijck zur Modernisierung der

kapitalistischen Herrschaftsverhaltnisse

bei. Wenn heute flexible Arbeitsformen

zur Anwendung kommen oder die Betei-

ligung der Mitarbeiterlnnen an einer

kontinuierlichen Verbesserung des Pro-

duktionsprozesses eine allgemein akzep-
tierte Praxis ist, dann gehen die AnstoBe

fiJr diese Verand’erung der ehedem un-

mittelbar autoritaren Arbeitswelten im

Fordismus nicht nur auf die kapitalisti-
sche Verwertungskrise, sondern auch auf

den inner- und auBerbetrieblichen Wi-

derstand dagegen zurijck.

In ihrem Selbstbild konnte sich die

alternative und radikale Linke lange Zeit

unabhangig von der Mitwirkung an den

gesellschaftlichen Modernisierungspro-
zessen fuhlen, weil sie sich iiberwiegend
in Gegenwelten organisierte, die nicht

unmittelbar in die herrschenden Produk-

tions- und Reproduktionsprozesse inte-

griert waren. lm Bereich stadtischer Re-

produktionspolitik, wie um die Rote

Flora, konnen jedoch nicht die Augen
davor verschlossen werden, dass die ei-

genen radikalen Politikansatze, wenn

auch ungewollt, der kapitalistischen Ver-

gesellschaftung zumindestens teilweise

in die Hande gespielt haben. Dieses Po-

litikfeld jst jedoch auch einer der weni-

gen verbliebenen Bereiche in dem radi-

kale Linke noch einen, wenn auch klei-

nen, Machtfaktor darstellen, so dass sie

nicht g'anzlich darauf beschrankt sind,
nur bei inhaltlicher Kritik stehen zu blei-

ben. lm Rahmen der politischen, wenn

auch nicht personellen, Kontinuitat des

langen Kampfes gegen die Umstruktu-

rierung wird jedoch deutlich, dass seit

den siebzigerJahren dem Grunde nach

nichts gewonnen wurde.

Dass eine radikale Linke in cler stad-

tischen Politik iiberhaupt noch existiert,

hangt vielleicht damit zusammen, dass

es cler Linken sowohl moglich war, Ge-

genwelten zu etablieren als sie auch

SF 3/2001 [45]



standig gezwungen war, sich mit den

Projekten der herrschenden Politik und

den Bestrebungen der Mehrheitsbevdl-
’

kerung auseinanderZusetzen. Ob sich

dariiber hinaus im Bereich der woh-

nungsbezogenen Reproduktions-
sphare eine Konfliktdynamik er-

gibt, die gegenwartig mehr als die

Auseinandersetzungen im Produk-

tionsprozeB systemkritische Per-

spektiven eroffnet, laBt sich zur

Zeit nicht wirklich beantworten.

Praxis der Restlinken

Bezogen aurc die Situation im Schanzen-

viertel bedeutet dies zunachst, nach den

Erfahrungen dervergangenen drei Jahr-

zehnte sehr vorsichtig mit konkreten Ver-

anderungsforderungen umzugehen.
Dem repressiven Sicherheitsstaat kann,
wie dies schon jetzt geschieht, mit

Storung und - wo moglich - mit dem

Schutz der Marginalisierten geantwortet
werden. Der stadtischen Privatisierungs-
politik kann auf einer relativ abstrakten

Ebene mit einer allgemeinen Vergesell-
schaftungsforderung, wohlgemerkt nicht

mit der nach Verstaatlichung, begegnet
werden. Vergesellschaftung w'Lirde be-

deuten, dass die Produzentlnnen und

Konsumentlnnen unmittelbar die demo-

kratische Kontrolle in den jeweiligen Be-

reichen ausiiben. Ob es auf dem Weg zu

einer solchen fundamentalen Umwal-

zung sinnvolle Zwischenschritte geben
kann und wenn ja, wie diese aussehen

wijrden, ist dagegen zur Zeit vollig un-

klar und unter Linken wenig diskutiert.

lm Bezug auf den repressiven Sozialstaat

und dessen Workfareprogramme, fallt ei-

ne Antwort genauso schwer.

Auch im Hinblick auf die stadtische

Partizipationsangebote f'allt eine Ant-

wort schwer. Sie sind scheinbar das, was

das B'L‘indnis im Kampf gegen die Errich-
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tung eines Musicalpalastes in der

Flora noch 1989/90 eingefordert
hatte. Zwar hat sich die Rote Flora

schon vor dem jetzigen Konflikt ge-

gen eine Teilnahme an Runden Ti-

schen ausgesprochen. Aber reicht

die simple Nichtteilnahme? Bei

den Partizipationsangeboten, wie

gegenwartig zur Erweiterung des Mes-

segel'andes, das an das Schanzenvier-

tel grenzt, ist abzusehen, dass hochpro-

blematische stadtische Projekte auch

wegen der Beteiligung der BUrgerlnnen
kaum noch Widerspruch hervorrufen.

Deshalb mUBten die Partizipationsforen
von links nicht nur boykottiert, sondern

auch demaskiert und als systemstabili-
sierende politische Institution behindert

werden. Aber liegt darin eine praktische
Perspektive, die Uber defensives Han-

deln hinaus kame?

Diese Suche zieht im Falle der Rote

Flora das Risiko nach sich, Niederlagen
zu kassieren, indem sie eines Tages doch

geraumt wird. Aber eine solche Nieder-

lage ist weniger schwerwiegend, als ein

weiteres Iinkes Projekt dem demoralisie-

renden Zerfall in einem lntegrationspro-
zeB zu unterwerfen. Vielmehr entsteht

durch die Weigerung der Roten Flora,
sich unmittelbar integrieren zu lassen, ei-

ne Position begrenzter Gegenmacht,
auch wenn diese gesamtgesellschaftlich
marginal bleibt. Wie 1986/87 bei der

Auseinandersetzungen um die Hafen-

straBe oder in abgeschwachter Form ge-

ge‘nw'artig im Wendland ist die herr-

schende Seite gezwungen, der Gegen-
seite eine gewisse Legitimitat
zuzuerkennen. Eine Strategie, die unmit-

telbar auf gegenwartige Erfolge abzielt,
kann nur dann eine sie tragende Dyna-
mik behalten, wenn ihr inhaltlicher Aus-

gangspunkt, ihre konkrete Praxis und ih-

re Perspektive systemkritisch sind. Nur so

l'aBt sich die Praxis im rifalschen Ge-

samtzusammenhangrr mit den in der Zu-

kunft liegenden theoretisch vermittel—

ten emanzipativen Zielen in Beziehung
setzen. Ob bei die-

sen konkreten Anti-

zipationen einer

grundlegenden
Umwalzung an ein

traditionelles Revo-

lutionsverstandnis

angeknfipft werden sollte, das auch aurc

eine Eroberung der Macht zielen wijrde

oder auf eine allgegenwartige Zerset—

zung der Herrschafts- und Ausbeutungs-
strukturen, wie dies in dem von Joachim

Hirsch vertretenen Konzept des »radika-

len ReformismUSu vorausgesetzt wird,
laBt sich zur Zeit nicht absehen. Insbe-

sondere ist nicht deutlich, inwieweit es

postfordistischen Regulationsformen
auch in Zukunft gelingen wird, linke Be-

strebungen relativ bruchlos zu integrie-
ren.

Wichtig ist jedoch, dass im Kampf
um die Rote Flora bei vielen einzelnen

und als kollektiver politischer ProzeB wei-

terhin Erfahrungen gemacht werden, die

sich als politisch selbstbestimmt und im

Ansatz als systemkritisch herausstellen.

Denn im Gegensatz zu den deterministi-

schen Revolutionserwartungen vor acht-

zig Jahren oder den Reformabsichten vor

dreiBig Jahren, ist nach i989 noch deut-

licher geworden, dass emanzipative Ver-

anderungen keinen Selbstlauf besitzen.

Sie entstehen nur als Selbstkonstitu-

ierung und -organisierung in der bewuBt

gefijhrten politischen Auseinanderset-

zung mit derversucht wird, gesellschaft-
lich einzugreifen.

gruppe demontage, hamburg mai 2007



Verteidgung des

Die gegenwartigen anarchistischen Dis-

kussionen Uber'den >>Umgangi< mit dem

nabsterbenden Wohlfahrtsstaatgc kristal-

lisieren sich zumeist um zwei Extrem-

punkte, namlich um dessen Verteidi-

gung einerseits und deren voilstandige

Ablehnung andererseits. Der nachfoi-

gende Text versucht einen Entwurf fijr ei-

ne weitere, Position in diese Diskussion

einzufiihren. Die zentrale These dieses

Beitrags Iautet: Jede Verteidigung von
_

Staatlichkeit ist fijr anarchistische Politik
'

indiskutabel, basta! D.h. es kann fiiran-

archistische Politik nicht um die Vertei-

digung des Wohlfahrtsstaates als Typ

des kapitalistischen Staates gehen, es

soilte (und muss) ihr aber um den »Er—

haltn und um die Ausdehnung, der aus

Diesem Staatstypus resultierenden und

der in ihm entstandenen soziaien- und

politischen Handlungsraume, (was unter

heutigen Gesichtspunkten viel revolu-

tionarer ist, als es aufden ersten Biick er-

scheint), gehen. Unerl’aBlich in diesem

Kontext ist eine kurze Darlegung dei ge-

genwartigen Transformationsprozesse
und deren Ursachen, welche die Haupt-

ursache des »Niederganges»des Wol-

fahrtsstaates darsteilen.

Fordismus

In der Mitte der 70er Jahre des Ietzten

Jahrhunderts geriet die kapitalistische
Gesellschaftsformation des Fordismus,

far weiches der Wohlfahrts- bzw. Sozial-

staat kennzeichnend war, in eine saku-

Iare Krise, deren Hauptursache in einem

struktureilen Rfickgang der Kapitairen—
tabilitat in den kapitalistischen Metro—

_

polen, verursacht durch die sich abzeich—_

nende Ersch'opfung der im fordistischen

Wirtschaftssystemm Iiegenden Produkti-

vitatsreserven, lag. Als Folge-hiervon ge-

riet die sich gewissermaBen aus dem

nationalen AkkumulationsprozeB finan-

zierende- (wohlfahrtsstaatiiche) Regula-

tionsweise, in Konflikt mit den Profitin-

Foto: R. Maia, ver‘

teressen des Kapitals, das nun verstarkt

danach strebte, neue Produktivita‘its-

reserven, auBerhalb der nationalen Oko-

nomie zu erschiieBen. Dies fuhrte wie-

derum dazu, dass die okonomische Basis

des wohifahrtsstaatlichen Kapitalismus
und damit die scheinbare ewig andau-

ernde »Vereinbarkeit« von Kapitalprofit
und Massenwohlfahrt ins Wanken ge-

riet, was wiederum zur Folge hatte, dass

die Krise des Fordismus auch als Krise

des Wohlfahrtsstaates in Erscheinung
trat. Die Krise des Fordismus beschrank-

te sich jedoch nicht nur auf den 6kono-

mischen Bereich. Auch im ideologischen
Bereich geriet diese Gesellschaftsforma-

tion in eine Krise. Durch die immer of-

fensichtiicher werdenden )iAuflosung-
stendenzenu des Sozialstaates und die

daraus resultierende Nichteiniosbarkeit

fordistischer Lebens- und Zukunftsents

wiirfe, bot das fordistische Geseli-

schaftsmodell fijr groBe Teiie der Bevel-

kerung keine Perspektive mehr. Gekenn-

zeichnet durch das Aufkommen der

neuen s‘oziaien Bewegungen trat diese
-

Krise somit auch als eine Krise der He-

gemonie (bezogen aufdie vorherrschen-

WohlfahrtsSta ates
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den Werte- und Ordnungsvorsteliungen)
in Erscheinung.

Diese Krise hatjedoch nicht nur eine

nationale sondern auch eine internatio-

nale Dimension. Durch die, von Seiten

des US-Kapitals forcierte Liberalisierung
des Welthandels und »Erschliei3ung«
neuer lnvestitionsgebiete, welche zu ei-

ner Internationalisierung des Kapitals
f‘Lihrte, wurde die Binnenmarktorientie-

rung der nationalen Dkonomien zugun-

sten einer stérkeren Exportorientierung
allmahlich aufgegeben. Die immer

gréBer werdenden internationalen Ka-

pitalstrome gerieten im Laufe dieser Ent-

wicklung (vor ailem durch eine extreme

Zunahme kreditfinanzieter Staatsver-

schuldung) in Turbulenzen, die schlieB-

iich, nunterstiitzt<< durch den Niedergang
der internationalen 6konomischen Vor-

herrschaft der USA, durch das erfolgrei-
Che wirtschaftliche Aufholen Japans und

einiger europaischer Staaten, zum Zu-

sammenbruch des Bretton-Woods-Sy-
stems fijhrte.

Um diese Krise bewaltigen zu kbn-

nen, bedurfte es einer strukturellen Wie-

derhersteliung profitabler und weitge-
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hend stabiler Kapitalverwertungsbedin-
gungen, was entweder durch eine Reor-

ganisation des Fordismus oder dessen

Ablésung durch eine neue kapitalisti-
sche Gesellschaftsformation erreicht

werden konnte. Vor ailern ein nicht vor-

handenes systemkritisches Bewusstsein

bei einen GroBteiI der poiitischen Akteu-

re (vor allem auch innerhalb der Orga-
nisatio‘nen der Arbeiterbewegung wie

Gewerkschaften etc.) sowie eine analy-
tische Fehleinschatzung von deren Seite

in Bezug auf die »Partnerschaft« zwi-

schen Kapital und Arbeit im Fordismus,
war mit dafijr verantwortlich, dass sich

die zweite Méglichkeit, namlich die Ab-

lbsung des Fordismus durchsetzte. (Huff-
schmid 1999,116ff)

Der damit eingeschrittene Weg zur

Lésung der Krise des Fordismus bestand

(und besteht) in seinem Kern in dem Be-

streben des Kapitals (in Partnerschaft

mit den Ende der 70er Jahre an die

Macht gekommenen neoiiberalen Regie-
rungen und fortgesetzt von den sog. »so—

zialdemokratischenu Regierungen in den

90erJahren) nach der Durchsetzung ei-

nes neuen Akkumuiationsmodells, das

sich neben der Einfijhrung neuer Pro-

dukte, neuer Kommunikations- und In-

formationstechnologien vor allem durch

ein Fiexibilisierung derArbeitsverh'alt-

nisse mit dem Ziel, die Profistabilitat des

Kapitals wieder herzusteiien, auszeich-

net. (Hirsch 1995, 89) Kennzeichnend
fiir diesen ProzeB ist eine gesellschaftli-
che und dkonomische Deregulierungs-
politik (die auf die Beseitigung wesent-

Iicher Momente der fordistischen Regu-
lationsweise, vor allem im Bereich des

Sozialstaates, aber nicht nur dort ab-

zielt) einerseits, sowie eine Liberalisie-

rung des Waren-, Finanz und Dienstlei-

stungsverkehrs andererseits.

Der Postfordismus

Durch das Bestreben, eine neues kapi-
talistisches Akkumulationsmodell durch-

zusetzen kam es zu einerTransformati-

on des fordistischen Staates und des in-

ternationalen Staatensystems, welche,
im wesentlichen durch die nachfolgen-
den Prozesse gekennzeichnet ist.(vgl. Jes-

sop 1997, 61ff, vgl. auch Demirovic

1997, 234ff )
-

Entnationalisierung cles National-

staates:

Die Ursache hierfijr ist ein, aus der

Schwachung der Fahigkeit des Natio-
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nalstaats zur Entfaltung seiner Macht

im inneren und AuBeren mit dem Ziel

der Fbrderung der Akkumulation re-

sultierender Autonomieverlust. Dieser
»zwingt« die Nationalstaaten auf der

einen Seite zum Erhait ihrer struktu-

rellen Wettbewerbsfahigkeit zu »Liber-

staatiicheru Koordination. Auf der an-

deren Seite resultiert aus diesem Au-

tonomieverlust in Zusammenhang mit

der ékonomischen Internationalisie-

rung eine Bedeutungszunahme Iokaier

und regionaier Einheiten, die auch

Uber nationalstaatiiche Grenzen hin-V

weg partnersc'haftliche Beziehungen
unterhalten.

Entstaatlichung des Nationalstaates:

Hierunter ist zuerst eine Verschiebung
von formellen (und eherzentralen) Re-

gierungsinstitutionen (nCuovernmenta)
hin zu der eher dezentralen Form von

»Governance«, als politischem Steu-

erungsmodus zu verstehen. Als Folge
hiervon entstehen Politiknetzwerke, in

denen von staatlicher Seite die Funk-

tion eines Koordinators gegen'Liber

Ve rte digungdes

den beteiligten Akteuren wahrgenom-
men wird, wobei der Staat aber immer

noch als Inhaber des physischen Ge-

waltmonopols und durch seine formal-

legaiisierende Kompetenz quasi als

Garant gewisser nicht zu verletzender

Spielregeln fungiert. Die Ursache die-

ser Entwickiung liegen in den, durch

die Transformationsprozesse, einge-
schrankten Politikspielraumen der Na-

tionaistaaten.

-|nternationalisierung des Staates:

Kennzeichnend hierfijr ist vor allem ei-

ne neoliberale Reorganisation des

wohlfahrtsstaatlichen Bereiches, (aber
nicht nur von diesem) mit dem Ziel

staatliche Politik an den Bedijrfnissen

internationaler Standortkonkurrenz

auszurichten. Dieser Entwicklung liegt
eine gewachsene Bedeutung des in-

ternationalen Kontextes fijr staatii-

ches Handein zugrunde.
Konkret bedeuten diese Prozesse, dass

der Staat im Postfordismus in seinen po—
litischen Entscheidungen primar von der

Notwendigkeit zur erfolgreichen nPartizi-



aro, version
pation<< an einer sich verscharfenden in-

ternationaien Standortkonkurrenz ge-

Ienkt ist. Den Staaten kommt in dieser

Situation die Rolie zu, optimale Verwer-

tungsbedingungen fiJr das internatio-

nale Kapital zu schaffen. »Dies heiBt

praktiscin vor aIIem die Senkung der

Masseneinkommen, der Abbau soziaier

MaBnahmen im Rahmen neoliberaier

Austerit‘atspolitik, das Niedrighalten

ékologischer Standards sowie die Siche-

rung politischer )Stabiiitatt.« (Hirsch
1998, 32)

Um dies Erreichen zu kc'jnnen, mus-

sten fordistische nErrungenschaftenii

weitgehend zerschiagen werden. Exem-

plarisch kann dies an der Ablb’sung des

keynesianischen Wohifahrtsmodells

durch das nSChumpetersche Workfare-

Regimendargestelit werden. (Jessop
1997, 73) Gekennzeichnet ist dieser

Wandel mit dem Zuriicktreten des poli-
' tischen Interesses an Voilbeschaftigung

hinter dem Ziel einer mijgiichstguten in-

ternationaien Wettbewerbsfahigkeit, so-

wie dem immer grdBer werdenden Ein-

fluB wirtschaftiicher Faktoren auf die 50-

ziaipolitik. Unter dem Slogan einer

»Sparpo|itik« werden finanzieile Mittel

aus vieien Bereichen abgezogen und se-

Iektiv zur Férderung erfoigsversprechen-
der (in Bezug auf die internationale

Sta ndortkonkurrenz) nProjekte<< wie etwa

Forschungsunternehmungen Oder stra-

tegische Allianzen mit transnationalen

Unternehmen eingesetzt, (Demirovic
1997, 253) was zur spezifischen Férde-

rung regionaier Standort‘e f‘L‘ihrt, van de-

nen man sich von staatlicher Seite einen

erfolgreichen Beitrag zur internationalen

Wettbewerbsfahigkeit erhofft. Als

zwangSlaufige Konsequenz hiervon wer-

den andere, nuniukrativeu Regionen ver-

nachlassigt. Dies fijhrte zwangslaufig zu

einer Aufkiindigung des institutionali-

sierten Kiassenkompromisses des Fordis-

mus. In engem Zusammenhang hiermit

steht auch ein Wandel des Staatsbijrger-
schaftsregimes. lm Zentrum dieses Wan-

deis befindet sich ein, im Einkiang mit

neoliberaler Deregulierungs- und Priva-

tisierungspraktiken stehender Wechsel

von dem (heute angeblich »antiquier-
tenii) Prinzip der Gleichheit hin zu dem

(heute sehr nmodemem) Prinzip der Frei-

heit.(Jenson 1997, 241) In der gesell-
schaftiichen und politischen Realitat be-

deutet dies, dass Normen und Gesetze

unter dem Stichwort der nEigenvierant-
wortung»dazu tendieren jeder und je-
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dem die alleinige Verantwortlichkeit fiJr

die Gestaltung ihres bzw. seines eigenen
Lebens zuzusprechen. Die politisch ge-

wollte Durchsetzung des Postfordismus

und die damit verbundene Transforma-

tion des Staatsbiirgerschaftsregimes hat

neben weitreichende Auswirkungen auf

die Geschlechterverhaltnisse auch Aus-

wirkungen auf den Umgang mit Mi-

grantinnen und Migranten und fiihrt zu

einer hochst selektiven und kategorisie-
renden Form des staatlichen Rassismus.

Ein weiteres Merkmal des Staates im

Postfordismus ist eine Aushohlung llibe-

ral-iidemokratischeru lnstitutionen, denn

»wenn die Politik cler nationalen Regie-
rungen direkt und entscheidend von den

Zwangen cler internationalen Kapitalak-
kumulation- Kapitalzirkulation bestimmt

wird, dann wird es immer unwichtiger,
wer die Mehrheit im Parlament besitzt

oder welcher Regierungschef gewahlt
wird.«(Hirsch 1998, 35) Aus den oben

beschriebenen Prozessen wird ersicht-

lich, dass es sich bei den gegenwartigen
Entwicklungstendenzen keinesfa'lls um

eine wirkliche Schwachung oder gar urn

ein »Ende des Nationalstaatesr< handelt,
sondern eher darum, dass Staaten als

aktive Gestalter von Markten und »Be-

reitstelleru von giinstigen Infrastrukturen

zur Kapitalverwertung selbst fiir die ge-

genwartigen Transformationsprozesse
mitverantwortlich sindi

Was bedeuten

diese Entwicklunqen ffir

anarchistische Politik?

Festzustellen bleibt dass sich durch die

Transformation der Nationalstaaten (die
Ablosung cles fordistischen Wohlfahrt-

staates clurch den postfordistischen
»nationalen Wettbewerbsstaa’ur (Hirsch
1996) auch die Bedingungen fflr (im
weitesten Sinne) emanzipatorische —

und damit auch anarchistische Politik —

dramatisch verandert haben. Die Privati-

sierung staatlicher und sozialer Aufga-
ben hat fiJr viele Menschen die Lebens-

und Arbeitsbedingungen in erheblichen

MaBe verschlechtert und damit auch

Ausbeutungs- und Unterdrijckungsver-
haltnisse verstarkt bzw. erst neu ge-

schaffen. Auf'diese Veranderungen be-

darf es anarchistische Analysen und

Konzepte, die von einer simplifizieren-
den Staatskritik bzw. Staatsablehnung
absehen, denn leider Ieben wir heute

noch unter und mit dem Zwang, unser
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Lebien und auch unsere Politik auf dem

Terrain von Nationalstaaten bewaltigen
zu miisseni Eine simple Staatsablehnung
die eine »Verteidigung« des Sozialstaates

ablehnt, weil dieser eben auch nur eine

spezifische Auspragung des Staates dar-

stellt, iibersieht was eine »Verteidigung«
sein kann und was nicht. Eine Verteidi-

gung des Wohlfahrtsstaates als Erhal-

tung einer spezifischen Form des kapi-
talistischen Staates, ist nicht moglich,
schon deshalb nicht, weil der Fordismus

und der ihn begleitende Wohlfahrtsstaat

nicht wiederherzustellen ist. Diese Pe-

riode und der hierfiir spezifische Klas-

senkompromiss gehort der Vergangen-
heit an. Nichtsdestotrotz sind die in die-

ser Phase erkampften >aFortschritte<< fiJr

die Lebensbedingungen diskriminierter

Gruppen (z.B. Frauen, Homosexuelle,

»Behinderte«) auch Resultate dies die-

ser Gesellschaftsformation immanenten

Staasburgerschaftsregimes, welches (zu-
rnindest in der Theorie) auf Gleichheit

und sozialen EinschluB basie’rte. (vgl.
. Jensen 1997) (dass die Gleichheit und

der soziale EinschluB meist nur unvoll-

standig waren und die »Errungenschaf—
tenndiskriminierter Gruppen noch immer

keiner 100%igen Gleichstellung mit

dem weiBen, mannlichen und heterose-

xuellen »Normalbiirgercc gleichkamen
dilrfte offensichtlich sein.) in einem neo-

liberal ausgerichteten Postfordismus, in

dem Gleichheit (so unvollstandig diese

auch immer war) nichts mehr gilt, son-

dern sog. Freiheit und Eigenverantwor-
tung zu neuen staatsbiirgerschaftlichen
Tugenden werden, waren diese »Errun-

genschaftem nahezu unmoglich. Es geht
bei einem [Kampf um den Erhalt wohl-

fahrtsstaatlicher Elemente keinesfalls

um den Erhalt eine spezifischen Staats-

form, sondern es sollte fijr Anarchistin-

nen und Anarchisten darum gehen, po-
litische Konzepte zu entwerfen, welche

darauf abzielen, die spezifischen Hand-

lungsraume (politischer und sozialer Na-

tur) die der Fordismus eroffnet hat, zu er-

halten und konsequent zu erweitem

(wobei die groBtmogliche Entfaltung nur

durch die Uberwindung jeglicher Form

von Staatlichkeit erreicht werden kann.)
Es geht somit nicht um den Erhalt einer

Auspr'agung des kapitalistischen Staa—

tes, sondern um den Kampf gegen des—

sen aktuellste Variante. Eine vereinfa-

chende Staatsablehnung ware in diesem

Kontext unbrauchbar, denn sie wiirde

nicht nur die konkreten Momente der ge-

genwartigen Transformationsprozesse
und deren aktuelle politische und sozia-

le Relevanz (und die hieraus resultieren—

den moglichen politischen Handlungs-
perspektiven und -Notwendigkeiten) un-

beriicksichtigt lassen, sondern auch

Gefahr laufen sich unbewuBt rechten,
neoliberalen und auch rechts-Iibertaren

Positionen anzun'ahern. Die Entwicklung
von Konzepten den Kampf gegen Kapi-
talismus und dem ihm entsprechenden
Staat auf dem Terrain cles Staates durch

strik‘ce Ausweitung und Ubertretung der

auf seinem Terrain moglichen Hand—

lungsraume zu fiihren, sollte flir Anar—

chistinnen und Anarchisten unter ge-

genwarltigen Bedingungen auch durch

den Rijckgriff auf bestimmte Strukturm-

erkmale des keynesianischen Wohlf‘ahrt-

staates gefuhrt werden, denn diese

waren nicht nur das Resultat von gewis-
sermaBen »von oben« aufoktroyierten
Freiheiten und Rechten, sondern auch

das Resultat von sozialen Kampfen,
deren notwendig ist und somit deren

Ergebnisse von ndamalsmicht mehr un-

terschritten werden sollten. Genau dies

ist es aber, worauf die gegenwartige
Form des Kapitalismus abzielt und wo-

bei ihm anarchistische Politik nicht

durch ein Ieichtfertiges Abtun des Wohl-

fahrtsstaates entgegenkommen darf.
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Treffen, um das Ver-

trauen wieder aufzu-

bauen, dass uns in der

Kindheit genommen

wurde...« - Es war So-

bey aus Vancouver,

der mit diesenWorten

die Atmosphéire des zweiten nCuathering
of the Tribesu in 'Los Angelesim April
2001 zusammenfaBte. Vertreterlnnen

von rund 50 Projekten setzten sich dort

fu‘nf Tage lang theoretisch wie praktisch
mit verschiedenen Wegen der inneren

personlichen Entwicklung und gl_eicher-
maBen cler auBeren gesellschaftlichen
Veranderung auseinander.

Das Verst'andnis von Tribe bzw.

Stamm war relativ weit gefachert und

bewuBt im Vorfeld nicht fest definiert. So

Trance, Politics & Zen-

erstreckte sich der Begriff auf lokale Pro-

jekte genauso wie aufdie Teilnehmerln-

nen bestimmter Festivals, aufgrenzt‘rber—
schreitende Aktionsgruppen genauso

wie aurc kommuneartige Gemeinschaf—

ten. Vertreten waren unter anderem das

Rainbow-Gathering, BurningMan und

Earthdance, Angehorige der Farm-Kom-

mune und anderer Eco-Village-Frojekte,
Mitglieder von Reclaim the Streets, Free

our Forests, Association for Psychedelic
Studies, Subversive Sounds, Moontribe

und demdem Dream Theatre.

Inhaltlich reichte das Spektrum von

Cruppen aus dem radikalen politische-
nund okologischen Spektrum ‘uber ln-

itiativen, die sich aufklarend gegen die-

bestehende Drogenpolitik stellen, bis zu

Personen, die beispielsweise ij'berTrance-

Tanze oder meditative Musik zu einer

heilenden Veranderung beitragen wol-

len. Das verbindende Element liegt ne-

ben der durchgangig idealistischen Aus-

Katzen

richtung zum einem im Bezug zum nDan-

ce Movementu, also zur nTechno-Kultur in

unterschiedlichen Ausformungen, sowie

im zweifellos oftmals vagen aber immer

ernsthaften Bestreben »to make the

world a better place«.
Die Vielfalt verschiedener Ausrich-

tungen fuhrte dabei keineswegs zu einer

Beliebigkeit,-vielmehr befruchteten und

ergénzten sich die Positionen trotz ein-

zelner Differenzen an vielen Punkten ge-

genseitig. In diesel Hinsicht erinn’ert das

)iGathering of the Tribesrc an das »Join

the Cybertribe-a Festival bzw. an das »So-

nics - Cybertribe- Netzwerk ftir Rhythmus
und Veranderungu, das im deutschspra-

chigen Raum beheimatet ist und trotz di-

verser interner Probleme eine ahnlich

verbindende Rolle einnimmt.

Trance and politics

lch selbst hatte die Ehre den inhaltlichen

Teil der Konferenz mit einemVortrag ein-

zuleiten, der von einem Ubergreifenden

gesellschaftlichen Ansatz ausging. Mei-

nen Ausgangspunkt falSte ich metapher-
haft zusammen: nViele glauben, class die

Techno-Kultur eine lnsel sei, doch die

meisten vergessen dabei, dass jede ln-

sel vbn .einem Meer umgeben wird...« Es

ging mir dabei um eine Auseinanderset—

zung mit der selbstherrlichen Zufrieden-

heit, mitder sich viele aus dem grenzu-
berschreitenden »Dance Movementu oft-

mals zurticklehnen, solange sie ngeile
Musik, gute Drogen und viel SpaaaaBu
haben und den eigenen Alltageiniger-
maBen regeln konnen. Alles andere

scheint egal, doch spatestens wenn cler

Drogenfahnder vor der TUr steht oder

Parties verboten werden wird klar, dass

diese scheinbare Insel-ldylle eine Illusion

ist. Dann ist esjedoch schon viel zu spat.

Priigelnde Polizisten auf politischen

Party-Demos machen den symbolhaf—
ten EinfluB des Meeres aufdie Inseln ge-

nauso augenscheinlich deutlich, wie bei-

spielsweise die Ego-Trips von Dls, die

sich im Zuge der Kommerzialisierung wie

Rockstars verhalten, oder die Raves in

»3.Welt«-Landern, bei denen vor lauter

Verpeilung einfach ignoriert wird, dass

einige Kilometer weiter entfernt Men-

schen hungern. Die Auflistung lalSt sich-

beliebig fortsetzen, letztlich ging es mir

um die aktive Anerkennung einer Ver-

antwortung, die weit fiber die Party hin-

ausgeht: »Manche Leute denken, dalS-

Techno eirie lnsel sei - und sie offnen die

Augen und sie beginnen zu ta nzen, nicht

nur auf dem Dancefloor, sondern auch

[iberall in den StralSen, in denKlassen-

zimmern, in den Bijror'aumen, in den Su-
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permarkten, auf den Treffen der

Wirtschaftschefs. Und Tanzen

steht dabei fiir Veranderung, ra-

dikale Veranderung...« (Der voll—

standige Redetext wird voraus-

sichtlich in einer der nachsten Mus-

hroom-Ausgaben zu finden sein.)
Beispielhaft f'Lir die Ausrichtung

des Gatherings bildete der ansch-

lieBende Beitrag von Cinnamon

Twist einen Gegenpol, der sich

mit der Frage iiKannTrance-Tanz

den Planeten retten?« beschaf-

tigte. Im Rahmen seiner positi-
ven Antwort beschrieb Cinna-

mon eine rigemeinschaft-
liche psychedelische

Trance als ein direktes

Gegengewicht zur zer-

storenden Selbst-

gef'alligkeit der

nisch- industriellen

Mega- Maschine, die

wahnhaft alles tut,

um den Planeten Er-

de zu zerstéren.«

Cinnamon bezog
sich dabei auf

positive Energi-
en, die durch

den Tanz frei-

gesetzt wer-

% den. »Obwohl

sie von unter-

schiedlichen

Begriffen ausge-

hen, glauben viele

Stammeskulturen,
class sie mit ihren

rituellen Tanzen et-

was bewegen
konnen. Sie sind

notwendig, um

die natiirliche

Balance aut-

recht zu erhal-

ten, um Regen herbeizuru-

fen, um Krankheiten zu heilen, um

die Dinge in Bewegung zu halten.

Deshalb sind diese Tanze fiir sie hei-

Iige Tanze. Und im Grunde ist nicht

nur die Form des Tanzes bzw. das,
was die Tanzer Innen damit verbin-

den, heilig. Heilig ist vorallem das, was

sie damit erzeugen: eine kollektive En-

ergie.«
Diese Energien Iassen sich Cinna-

mons Verstandnis nach auch in der heu-

tigen Zeit nutzen: »Zweifellos haben wir
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westlichen, tech-'

keine Tradition derartiger heiligerTanze-
mehr. Wir haben keine Téinze, die von ei-

ner derartigen Intention oder einem ver-

gleichbaren gemeinschaftlichen Gefijhl

getragen sind. Was wir haben bzw. wo-

nach wir letztlich streben, ist eine grund-
legende Einstellung, die alles durchzieht,
wenn wir fijr unsere Feiern zusammen-

kommen: Frieden - Liebe -Gemeinschaft -

Respekt. Und das ist nicht wenig fijr ei-

nen Anfang, auch wenn es leicht

miBbraucht werden kann. Es liegt an

uns, ob wires auch bei unseren Festen

dazu kommen Iassen oder ob es uns ge-

lingt, kollektive Energien freizusetzen,
die zur Heilung der Erde beitragen ...«

Der Krieg qeqen Drogen und

Parties

Mehrere Vortrage und Workshops auf

dem Gathering setzen sich mit dem »War

on Drugs<< auseinander, der inzwischen

auch zu einem Feldzug gegen dasDance-

Movement wurde. Der sogenannte
, »Krieg gegen Drogenu, den die us-ame-

rikanische Regierung ganz offiziell und

auch unter dieser treffenden wie auch

entlarvenden Bezeichnung fiihrt, hat ei-

ne Iange Geschichte. In den westlichen
Kulturen wurden und werden bestandig
bestimmte Substanzen als Drogen ver-

boten, wobei cler Umstand, dass darun—
ter in einigen Regionen zeitweise auch

einmal Alkohol, Tabak und Koffein fie-

Ien, eine gewisse Beliebigkeit schnell

deutlich macht. Die Verbote der Sub-

stanzen bzw. die Verfolgung der Produ-

zentlnnen und der Konsumentlnnen

hangt dabei keineswegs nur mit einer

vermeintlichen oder tats'achlichen

schadlichen Wirkung zusammen, son-

dern war schon immer mit wirtschaftli-

chen und machtpolitischen lnteressen

verkndpft.
Nach dem Ende des Kalten, Krieges

erhielt der Krieg gegen Drogen in den

USA eine neue Bedeutung. In Folge des

Zerfall der Sowjetunion wurde ein neu-

es Feindbild benotigt und in den Drogen
schnell gefunden. Die Konzentration auf

das »Drogenproblem« und dessen

Bekampfung lenkt von den eigentlichen
inneren gesellschaftlichen Problemen

ab, die wiederrum auch entscheidend

zum zerstorenden Gebrauch von Drogen
beitragen, rechtfertigt gleichzeitig die-

politische und auch militarische EianuB-

nahme aufandere Lander, sowie die Re-

pression unliebsamer Minderheiten.

Nicht zuletzt tragt der »War on

Drugs<< den industriell- milt'arischen

Komplex mit all den Konzernen, die an

jedem Krieg verdienen, egal welche Sei-

te ihn gewinnt. Wie groB der EinfluB die-

ser Konzerne aufdie Regierung und de-

ren Entscheidungen ist, laBt sich nur

schwer einschatzen. Die riesigen Spen-
densummen, die den entsprechenden
Kandidaten fiir ihren Wahlkampf zur

Verfiigung gestellt werden, oder auch

die vergeblichen Bemiihungen den Ver-

kauf von Waften in den USA einzu—

schrainken, Iassen die Dimension jedoch
vermuten. Letztlich sind es in der Regel
jedoch nicht einzelne Konzernchefs und

ihre Politikerlnnen, welche die wirt-

schaftlichen Entwicklungen bestimmten,
sondern Prozesse, die sich aus der Dyna-
mik eines Gesellschaftssystems ergeben,
das am Profit als h6chstes Ziel ausge-
richtet ist. Vor diesem Hintergrund wird

klar, dass der Krieg gegen die Drogen
nicht nur ein Krieg ist, der gar nicht ge-
wonnen werden kann, sondern insbe-

sondere ein Krieg ist, der aus wirtschaft—

lichen und politischen Grdnden auch

garnicht gewonnen werden soll.

Die GrdBenordnung des »War on

Drugs« machen einige Statistiken schnell

deutlich. Die Vereinigten Staaten haben

als vermeintliches Land der Freiheit im

Verhaltnis zur Bevolkerungszahl weltweit

die hochste Zahl anGefangnissinsassen,
wobei ein GroBteil im Zusammenhang
mit Drogen verurteilt wurde. So kam es

beispielsweise 1996 zu rund 5 Millionen

Verhaftungen auf Grund von Drogende‘
likten, iiber 2 Millionen Menschen wur-

den in Folge wegen VerstoBen gegen

Drogengesetze verurteilt und inhaftiert.

Besonders betroffen ist dabei die afro-

amerikanische Bevolkerung, was die

noch immer in weiten Teilen rassistische

Ausrichtung der Rechtsprechung deut-

lich macht. 1969 flossen von Seiten der

damaligen Nixon-Regierung 65 Millio-

nen $ in den Krieg gegen Drogen, 1999

unter Clinton war es die kaum vorstell-

bar hohe Summe von17,7 Billionen $.

lnzwischen ist auch das Dance-Mo-

vement direkt vom Krieg gegen Drogen-
betroffen. In den Ietzten Monaten kam

es im Zuge der wachsenden Bedeutung-
des Dance-Movements zu einervon den

Medien und einfluBreichen Politikern ge-

tragenen Kampagne die Techno mit Dro-

genkonsum gleichsetzt. Zu sehen waren-

beispielsweise TV-Berichte mit Aufnah-

men von bleichen, verkrampft
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grinsenden Jugendlichen, unterlegt von

Statistiken [iber Drogenprobleme. [..;]
Ein erstes aufseheneregendes und

wohl richtungsweisendes Gerichtsver-

fahren findet in New Orleans statt. Dort

sind drei Veranstalter aufgrund von Ver-

str’jBen gegen Drogengesetze angeklagt.
Bemerkenswert ist, dass ihnen selbst

kein VerstoB vorgeworfen wird, auBer

eben der Organisation der Party, auf der

einige Caste Drogen konsumierten. Bei

einer Verurteilung drohen ihnen Ge-

féngnisstrafen von bis zu 20 Jahren. Die

Dimension eines derartigen Urteils wa-

re kaum abzusehen. Praktisch wijrde sich

Veranstalterlnnen einem immensén Risi-

ko ausssetzen, wenn sie eine Party orga-

nisieren, da sie selbstverstandlich nicht

vollig sicher stellen konnen, class keine

Drogen konsumiert werden. Auf diesem

Wege soll eine inzwischen auch in den

USA stark anwachsende Jugendkultur,
unter Kontrolle gebracht werden.

Aufdem Gathering wurden verschie-

dene Wege vorgestellt dieser Politik ent-

gegenzuschreiten. Ubereinstimmend

wurde eine weitgehende Freigabe psy-

choaktiver Substanzen und eine Aufhe-

bung aller repressiven MaBnahmenge-

gen das »Dance-Movement« gefordert.
Scott Ehlers von der Campaign for New-

Drug Policies stellte einen detaillierten

MaBnahmenkatalog vor, der dazu bei-

tragen soll das Image der Techno-Kultur

von einer Reduzierung auf Drogen und

Kriminalitat zu einem Bild einerJugend-
kultur zu wandeln, die auf auf Werten

wie Gemeinschaft und Gewaltlosigkeit
basiert und sich auch fiber bestimmte

Projekte fUr das Wohl der Gesellschaft

einsetzt. DasFuture-Trlbe-Project aus Flo-

rida stelle seine Kampagne »l rave and l

Voteu vor, mit der Jugendliche angeregt
werden sollen, sich an den Wahlen zu-

beteiligen und einen Umschwung zu be-

wirken. Eine Gegenposition liegt in dem

Ansatz, den Underground zu starken und

sich dabei auf Strukturen zu konzentrie-

ren, die von staatlichen lnstitutionen

nicht angegriffen werden konnen. Ganz

praktisch informierte spater ein Anwalt,

welche Rechte gegenijber Polizeikontrol-

len bestehen, Leute von Rainbow-Gat-

hering berichteten zudem Uber die Mog—

lichkeiten Public-Land zu nutzen. Mit-

gliedervon Dance Safe, vergleichbar mit

Projekten wie Eve & Rave und Alice, und

MAPS betonten daneben clie Bedeutung
einer objektiven Aufklarung 'Liber Dro-

gen innerhalb derTechno-Szene und der

Notwendigkeit von Ubergreifenden For-

schungsprojekten.

Social- Worker, DJ-qus und

ZEN—Katzen

Mehrfach fijhrten Diskussionen fiber die

Frage nach der Finanzierung alternati-

ver, sozial ausgerichteter Projekte zu ei-

ner kritischen Auseinandersetzung mit

dem Bereich der Sozialarbeit. Uberein-

stimmung bestand darin, dass eine Aus-

weitung sozialer Projekte und die ent-

sprechende Bereitstellung offentlicher

Gelder unbedingt notig ist. Aufgezeigt
wurde aber auch immer wieder der in-

nere Konflikt vieler Projekte, die meist

hauptsachlich auf Probleme konzentriert

sind, diese geradezu suchen bzw. sich

darijber rechtfertigen mu‘ssen, um von

offentlicher Seite Gelder zu bekommen.

Gleichzeitig werden immer nur Sympto-
me angegangen, die eigentlichen Ursa-

- chen von Erscheinungen wie Drogenab-

hangigkeit oder Obdachlosigkeit, die ne-

ben individuellen Faktoren zu einem

betrachtlichen Tell in einem vor allem

auf Profit und Konkurrenz ausgerichte-

tenGesellschaftssystem liegen, dilrfen je-
doch nicht aufgezeigt werden. Oftmals-

setzt die Zensurschere schon im Kopf an,

um das Projekt bzw. den eigenen Ar-

beitsplatz nicht zu gef‘ahrden.
-

Neben der Realit'at einer notwendi-

gen, allerdings vorrangig problemorien-
tierten Sozialarbeit wurde das Bild des

»positive spaceu gestellt. »Wenn es im

weitesten Sinne Raume gibt, in denen

sich die Menschen selbstbestimmt und

gemeinschaftlich entfalten konnen, in

denen ihnen auch beigebracht wird, sich

auch einmal selbstkrltisch zu reflektie-

ren,«, so Theo sinngem'aB in einer Dis-

kussionsrunde, »dann fallen viele Pro-

bleme automatisch weg bzw. sie treten

Uberhaupt nicht auf...«

Ein weitererAspekt, der in vielen Dis-

kussionsrunden immer wieder auftrat, ist

die Rolle der D‘Js. Auch bei alternativen

Veranstaltungen laBt sich dahingehend
nur noch selten der urspriingliche An-

spruch der Techno-Kultur aufrecht erhal-

ten, der neben einer Abkehr von kom-

merziellen Strukturen auch eine Abkehr

von jeglichem Starkult beinhaltete. Der

DJ stand in seiner Wichtigkeit ursprijng-
lich auf einer Ebene neben den Tanze-

rlnnen auf derTanzflache oder den Leu-

ten aus der Deko-Gruppe. Die Rollen wa-

ren sogar austauschbar bzw. sie sollten

bewuBt austauschbar sein, im Mittel-

punkt stand dasgemeinsame Feiern als

ein Ausdruck eines anderen Lebensweg-
es. Von wenigen Ansatzen abgesehen
sind diese Zeiten jedoch vorbei. Langst
haben die DJs die Rolle einge-
nommen, die UberJahrzehnte hin-

weg der Lead-Singer einer Rock-

band hatte. Mit der steigenden
Popularitat einzelner DJs ist in vie-

len Projekten die Frage cler Kom-

merzialisierung und cles Selbstver-

sté‘mdnisses der DJs verbunden.

Nachdem es anfangs noch ein

Vergntigen und eine Ehre war auf

einer Party aufzulegen, sprechen
viele DJs dann irgendwann von

»arbeitenu oder oftmals auch mit

einer gewissen Uberheblichkeit demon-

strativ von »lch wurde nach XYgebuchtrr.
Kritisiert wurde zudem die scheinbar un-

kritische Auswahl der Auftrittsorte von

Seiten vieler alternativer DJs. Dabei wur—

de jedoch deutlich, class die DJs keines-

wegs zwangslaufig ihre ursprijnglichen
ldeale plotzlich verraten haben und

»kommerziell« geworden sind, vielmehr

setzt eine nur schwer steuerbare Eigen-
dynamik ein. Um sich noch mehr auf die

Musik konzentrieren zu konnen, geben
viele DJs ab einem gewissen Erfolgsgrad
ihre alten Jobs auf, geraten dann aber in

eine Abhangigkeit von Auftritten um

ihren Lebensunterhalt bestreiten zu kon-

nen.

Ein anderes Diskussionsthema war

das »im Moment sein«. Mishou sprach
davon, class Katzen die wahren buddhi-

stischen Zen-Meister sind, indem sie al-

les ausblenden konnen und tatsachlich

den Moment leben. wahrend sis in einer

sonnigen Ecke behaglich dosen, leben

sie Zen ohne eine Vorstellung davon zu-

haben. »Wie oft befinden wir uns dage-
gen in Situationen, die einfach an uns-

vorbeirauschen, die im Riickblick wie ein

Augenblick erscheinen, weil wir unsnicht

bewuBt auf sie konzentrieren?«
_

Ein Anhalten, ein bewuBtes Wahr-

nehmen des Momentes bzw. der ent-

sprechenden Situation wirkt dem entge-

gen. Ein Ansatz kann bei geschlossenen
Augen eine bewuBte Konzentration auf

die Gerausche sein, die uns umgeben,
und davon ausgehend auf das, was ge—
rade passiert. Dies bedeutet keineswegs
ein Rijckzug in die esoterische lnnerlich-

keit, 50 die durchg'a‘ngige Einschatzung
der Runde, sondern vielmehr fiber ein

BewulSt— Sein im eigentlichen Sinne des-

SF 3/2001 [53]

r

r

l

l

I

l

l



Wortes, der Ausgangspunkt fijr ein

Wahmehmen von dem, was uns umgibt
und fijr ein entsprechendes Handeln,
auch in einem gesellschaftlichen Sinne.

The Next Step
—

Gemeinschaftlich Leben

Der zweite Konferenz-Tag war der

Frage nach den Méglichkeiten gemein-
schaftlichen Zusammenlebens gewid-
met. An mehreren Punkten warzuvor die

Frage nach dem »nachsten Schritt« auf—

getaucht. Einige Gruppen, die mit ihren

Projekten gewisse Erfolge und eine Kon-

tinuitat erreicht haben, berichteten von

der Diskussion uber eine tiefergehende
Weiterfuhrung, die sich Starker auf die

Gruppe als Ge-

meinschaft be-

zieht. Das Spek-
trum reicht da-

bei von

Wohngemein-
schaften fiber

kommuneartige
Projekte bis zu

Kulturzentren.

Auf groBes
Interesse stieB

‘

das Projekt ei-

ner Gruppe aus

Vancouver. In den Ietzten Jahren orga-
nisierte dort das Mycorrhiza Collective

verschiedene Parties, um mit dem Ge-

winn ein Landstflck in Elaho Valley zu

kaufen. Damit soll ein Beitrag zur Ret-

tung des verbliebenen Regenwaldes in

Kanada geleistet werden, der weiterhin

in weiten Teilen von der Abholzung be-

droht ist. Chris Hill vom Mycorrhiza
Collective erkl'arte in diesem Zusammen-

hang die tiefere Bedeutung des Projekt-
Namens: »ln den Regenwaldern Ieben

die Baume in einer symbioten Assoziati-

on mit einerVielzahl von Bodenpilzen-
zusammen, die als Mykorrhiza bezeich-

net wird. Die Pilze umgeben die Wurzeln

der Baume, sie Ieben von ihnen und

schijtzen sie gleichzeitig. Dadurch ent-

steht ein energetische Netzwerk im Un-

tergrund des Waldes. Diese Symbolik
wollen wir auf unsere Aktivitaten uber-

tragen: 'Creating an underground ener-

gy network that sustains the forest'«

Das Gelande soll zur Basis eines Ge-

meinschaftsprojektes werden: »Wir sind-

gerade dabei ein Camp in Elaho Valley
auhubauen. Es soll zum einen dazu die-

nen, die Aufmerksamkeit aurc die Zer-
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stdrung dieses so wichtigen Regenwal-
des und die Folgen zu richten. Zum an-

deren wollen wir von diesem Camp aus-

gehend ein Dko-Dorferrichten, das lang—
fristig unabhangig bestehen kann und

sich liberAnbau von Nahrungsmitteln
und eine eigene Energieversorgung
selbst tragt. Langfristig setzen wir dabei

auf Hanf als Rohstoff.[...]
lm AnschluB sprach Sean Siple Uber

die Ertahrungen der Farm, einer GroB-

kommune in Tennessee, der derzeit rund

200 Personen angehoren. lm Sinne ei-

nes Dko-Dorfes basiert sie auf 6kologi-
schen und basisdemokratischen bzw. ge-
meinschaftlichen Prinzipien. Die Farm

wurde 1971 im AnschluB an die Hippie-
Ara gegriindet, zu einem Zeitpunkt als

ebenfalls die Frage nach dem nachsten

Schritt gestellt wurde und teilweise mit

dem Autbau von kommuneartigen Ge-

meinschaften beantwortet wurde. Die

meisten dieser Projekte scheiterten

schon nach wenigen Jahren am Druck

durch die umgebende Gesellschaft, so-

wie an ungelosten inneren Wider-

sprfichen uncl zwischenmenschlichen

Problemen. Klarwurde dabei immerwie-

der, dass es nicht ausreicht, sich in eine

vermeintliche ldylle zurflckzuziehen.

Notwendig ist dagegen ein Ver-

sténdnis, das die Wechselbeziehungen
zwischen cler auBeren Gesellschaft und

dem Leben in dem entsprechenden Pro—

jekt ausreichend berijcksichtigt. Not—

wendig ist zudem eine standige Ausein-

andersetzung mit den Prozessen inner-

halb des Projektes bzw. mit der eigenen
Persénlichkeit, so kraftezerrend sie auch

sein mag. Denn genausowenig wie wir

zu einemtanderen Menschen werden,
wenn wir auf eine idealistische Party ge-

hen, auch wenn wir vielleicht viele All-

tagsbelastungen zuriicklassen, so wenig
wandelt sich eine Person von einem auf

den anderen Tag wenn sie sich einer

Kommune anschlieBt. Das Uberwinden
von egoistischen Verhaltensstrukturen

ist ein ebenso Ianger ProzeB wie die Aus-

einandersetzung mit Konkurrenzdenken

oder sexistischen Handeln. Aufbrechen

lassen sich diese Strukturen nur, wenn

sie standig hinterfragt und angegangen

werden, so beispielsweise in angeleite-
ten Gesprachsrunden in denen offen

iiberdie Entwicklungen cler Gruppe bzw.

der einzelnen Personen gesprochen
wird.[...]

Der zweite Teil der Ansprache von

Sean war von einem Appell an die Teil-

nehmerlnnen des Gatherings gepr'a‘gt,
sich ihrerVerantwortung fUr die Zukunft

des Planeten Erde bewuBt zu sein und

diese auch weitergehend auszufiillen:

»lhr habt eine Aufgabe, eine Mission.

Vielleicht seid ihr die letzte Generation,
die noch etwas verandern kann, danach

mag es schon zu spat sein, um die oko-

logische Katastrophe aufzuhalten. Ich

habe hier auf dem Gathering von beein—

druckenden Projekten gehort, habe mit

wunderbaren Menschen gesprochen...
Verbreitet Eure Ideen weiter, Iebt sie,
teilt Eure Erfahrungen, tragt Eure Liebe

weiter, liebt... Es liegt an Euch, doch ich-

spreche nicht von Euren Recht oder von

einerVerpflichtung, es ist Eure Entschei-

dung die ihr treffen m'LiBtlu

Verbindencle Rituale

Mehrere gruppendynamische Ubungen
auf dem Gathering hatten zum Ziel, zwi-

schenmenschliche Barrieren abzubauen

und Prozesse innerhalb von Gruppen-
deutlich zum machen. [...] Gerade die

Verbindung von theoretischen Informa-

tionen, leidenschaftlichen Diskussionen

und auch korperlich-emotionaler Nahe

machte die Starke des Gatherings aus.

Von Anfang an war eine Atmosph'are der

Offenheit pragend. Es war problemlos

moglich, eine Person anzusprechen und

mit ihr uber Ideale und Ideen wie auch

'Liber personliche Erfahrungen zu spre-

chen. Zudem vermittelte die Vielfalt der

Tribes und ihrer zum Teil wegweisenden
Projekte ein Gerhlder Hoffnung in einer

ansonsten in Anbetracht der politischen
und okologischen Entwicklungen meist

auBerst deprimierenden Welt, Nicht zu-

letzt entwickelte sich insbesondere uber

die gruppendynamischen Ubungen und

dieRituale eine gefuhlsm'aBige Nahe die

ansonsten im Alltag kaum einmal erfah-

renwerden kann. Zum Teil ging diese

Nahe so tief, class einzelne Personen an-

fingen zu weinen oder sich zeitweise

zuriickzogen, da sie diese lntensit‘a‘t

nicht ertragen konnten. So nahmen die

Teilnehmerlnnen uber die inhaltliche

Ebene hinaus vor allem ein Gefuhl mit,
ein Gefijhl der Mdglichkeit und der Not—

wendigkeit einer grundlegenden Veran—

derung. [...}DieSterne sind erreichbar,
aber nur wenn wir es wirklich wollen...

Wolfgang Sterneck

cybertribe@stemeck.net
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Seibstdarsteiiung derVerbande-Geschichte und in—
Frankfurt/M. statt

rer (retrospektiv betrachteten) Ausgangs- und Wen-

Der 1977 in Munchen gegriindete Bundeekengress depunkte gehen, sondem um eine vergleichende De-

entwickiungspoiitischer Aktionsgruppen (BUKO) ist batte von 'aitem’ IIIrId 'neuem' Internationalismus.

ein Zusammenschluss ven z.Zt. ca. 170 Dritte-Weitw Die iglte' Intematienalismusbewegung der 60er bis

Gruppen und internationalistischen; Basisinitiativeri in die380er1ahre, iihre Grenzen and Krisen, ist in den

sowie einigen EinzelpersonenIn der Bundesrepublik. letzten Jahren umfassend‘analysiert warden und soil

‘

Das Aniiegen des BUKO ist es die 0ft isoiiert von- weiter nicht bejammeri: werden. Gleichzeitig sind in

einanderarbeitenden Gruppen derSoiidEritatsbewe— « den Ietzten Jahren auf unterschiediichen poiitischen

I gung, die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte, Ka/m- Feidern Gruppen Lind Bewegungen entstanden, die
,

pagnen und Aktionen miteinander zu vernetzen und mitunter nicht mehr eindeLIizig ais iinke oder nicht—iin- I

damit ihre poiitische Durchsetzungskraft zu erhdhen ke zu begreifen sirId - bei aiien Schwierigkeiten, die

(weiteres . unter: http://wwwepode/buko): diese Sortierung auch friiher mit sich brachte. Zudem

Wéihrend sich in den Ietzten iahren vieie internatio- haben sich auch die Politikfeider geéndert, die Teil

nalistisch arbeitenden Grdppen der Lobbyisierung einer internationaliszisch orientierten emanzipati-

verschrieben haben, setzt dyer .BUKD weiter auf die vein Peiitik sind (2.:B. Antirassismus Ianstatt Lender-

soziaien Bewegungeri ais p0 tischen Bezugspunkt. oder Befreiungsbewegungssoiidaritéit). Derzeit be-

Ein ibasisdemokratisches Sellers
'

stéindinis ist fiir ihn steht offenbar eir‘I starkes Bediirfnis. die im Zuge der

wesentiich Die Fragen naefiv aiadlungsperspekti» gegenwértigen Strukturveréinderungen kapitalisti-

ven gegen globelen KepitaiIsmus Rassismus and Pa— seiner Geseiischaften (Stichwdrt Giobaiisierung; aber

triarchai: stehenIm Zentrum degr BUKD--Aktiviteiten nath‘ den Anschiéigen am ii.September wieder ver-

Der Bundeskongress ist immer ein Ort gewesen, an siérkt die militérisdhen Aspekte der Neuen Welt—(Un-

dem gemeinsame poiitische Positionen formuliert )Ordnung) sich verdndernden oder neu entstehenden i

und nach auBen getragen, mitunter sogar gemein- Praxen kennen zu iernen und zu diskutieren. Dies be-

same Kampagnen gestartet wurden. Wehrend in den schréinkt sich gerade nicht auf die I‘L‘Iffentiich recht

Jahren 1993 - 1996,‘die grundiegende Kritikdes prominente "Anti-Giobaiisierungs-Bewegung". son-

'L‘Iberkommenen Entwickiungsdenkens im Mittel- dern ist auch im gewerkschaftiichen, soziaipoliti-

punkt der Kongresse stand (insbesondereIm Rahmen schen, Fluchtlingsbereich etc. offer-Ikundig.

der "Nachhaltigkeits"Debatte), spieit der poiitische Der BUKO mdchte die in diesen Gebieten arbeiten-

Praxisbezug seit dem BUKOZI (Paderborn 1997i den Gruppen zusammenfiihren, um eine Diskussion

wieder eine starkere Roiie Auf dem BUKO23 2000In dardber zu fiihren. an weichen Punkten internatio-

Beriin zum Thema WTO und soziaie Bewegungen naiistische Poiitik heute ansetzen kann. Diese Vor-

stand die Auseinandersetzung mit Positionen und bereitung hat bereits begonnen - interessierte aus

Personen aus dem NICO-Spektrum im Mittelpunkt unterschiedlichsten Gruppen werden gemeinsam an

mit derAbsichfc, sich fiber divergierende Poiitikver- der Konzeption fiir den Kongress arbeiten, den Kon-

sténdnisse und strategien zu verstéindigen und ggf. gress organiSatorisIch mit tragen und zu ihm aufru-

kontrovers zu diskutieren ferIDafI‘ir gibt es einen bundesweiten und einen

Der 25. Kongress steiit inhaitiich und organisatorisch Rhein~Main~weiten Vorbereitungsprezefi: Varberei-

eine Zéisur in der bisherigen Arbeit dar. Er wird un— tungstreffen im Frankfurter Dritte-Weit—Haus statt

ter dem Dach des BUKO ais BUKO 25 stattfinden, (Faikstr. 74; Bockenheim) lnteressentin‘neri sind herz-

aber getragen und konzeptioniert warden von einem lich eingeiadeni
breiteren Zusammenschiuss poiitischer (Gruppen, die Filir weitere infest Uirich Brarnd; BUKD und DritteWelt—Haus Frankfurt/M.

Teil einer Best-immung eines Iinken internationaiis- (ulibrand@gmx.de)

mus sind. Dabei soii esweicht vorrangig um eine

ermin Rocker Bilderausstel- Reihe seiner Werke. Néihere

am; in Berliin Informationen dazu gibt es ab

er Maier Fermin Rocker wurde 1908 Dezember 200i auf der Webseite der

Is Sohn des Mainzer Anarchisten Stiftung
udoif Rocker und der ukrainischen

narchistin Miiiy Witkop im Londoner

ast End geboren. In der 1920er

ahren iebte er in Beriin, wanderte

927 nach den USA aus und kehrte in

en 1970erJahren nach London

uriick. Dori: iebtv und arbeitet er noch

eute. irn Januar 2002 zeigt die Rosa

uxemburg Stiftung in Berlin eirIe

www.msaiuxemburgstiftung.de. Informationen iiber

Fermin Rocker und seine Biider gibt es auf seiner

Webseite http://wwweaisaap.demon.co.uk/fer~

miniii‘ehtm sowie in seiner Autobiographie “East

End", die 1993 in der Bibliothek Théléme erschienr

(Das engiische Original wurde 1998 von Freedom

Press in London unter dem Titel "The East End

Years" herausgegeben).
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Leicht zu finden ist es nicht: das Atelier

des hollandischen Kilnstlers

Joep van Lieshout, kurz »AVL« ge-

nannt. Mitten im Rotterdamer Hafen,
am Ende eines langen Piers, kann' man

sein Kollektiv schliesslich entdecken, das

doch weit mehr als Kunst sein will: AVL-

Ville feierte Ende April offizielle Staats-

grtindung. Kleine Holzhauschen auf

Pfahlen stehen herum, typisch hollan-

dische Fischerkaten, davor Container,
deren Fassaden teilweise 'L'Ibergrosse
Kunststofffiguren zieren. Am Eingang
rosten ausrangierte Rennautos (van Lies-

hout ist ein passionierter Rennfahrer),
die statt mit Polster mit Stroh angefijllt
sind, so dass Htihner darin nisten kon-

nen. Doch damit auch schon genug an

Kommunarden-Chaos. Uber eine Eisen-

treppe gelangt man in das Anmel-

dungsbiiro, in dem geschaftsmassig die

Telefone klingeln und die Computer flim-

mern und den Besucher Lieshouts Ma-

nagerin Petra Ligtenberg mit Kaffee be-

griisst.
Als Erstes zeigt sie Besuchern die rie-

sige Fabrikhalle aus der Griinderzeit,
das HerzstUck der Gemeinschaft. Tag-
lich, so schatzt sie, arbeiten hier 30 bis

35 Leute zusammen, diejeden Morgen
mit der Kutsche oder dem Traktor ange-

karrt werden. Die meisten von ihnen sind

gelernte Tischler, Designer oder Kilnst—

ler, mehr Manner als Frauen, im Alter

[561 SF 3/2001

'zwischen 20 und 40. Und wahrend die

obere Fabriketage samt Empore
— ahn-

lich Andy Warhols Factory
— fiir eigene

Projekteund Ausstellungen reserviert ist,
schuftet die Gemeinde im unteren Be—

reich fiJr das Lebensnotwendige.
Tatsachlich fuhlt man sich eher wie

in einem Betrieb als wie in einerAnar—

chie, wenn einen Ligtenberg so durch

das Erdgeschoss rum, in dem es ham-

mert und die Funken spruhen -je nach

Auftragslage. Das Spektrum reicht weit:

von der Kompost-Toilette, mit der man

Kot sammeln kann, um ihn als Dijnger
wiederzuverwenden, fiber Mobelanferti-

gungen nach Mass bis hin zur schwim-

menden Abtreibungsklinik nA-Portableu

aus Presspappe und Polyester.
Stolz betont Staatsgnlinder van Lies-

hout, class das gynakologisch ausgeru-
stete Boot auf Geheiss der Organisation
nWomen on Waves« gebaut wurde. Ge-

rade ankert »A-Portab|e« vor Irland, um

schwangere Frauen aufzunehmen und

zu behandeln, weil ihnen auf internatio-

nalem Gewasser keine Strafverfolgung
droht. Der gute Zweck aber steht in AVL~

Ville nicht immer im Vordergrund. Man

gibt sich pragmatisch. Und nutzt - ganz

kapitalistisch —

jede Gelegenheit zum

Geldverdienen. Zur Einweihungsfeier or-

ganisierte man Kutschenfahrten flir

Touristen, regelmassig bietet man kom-

merzielle Kurse im Schweissen und

Der Kiinstl

Joep v

J

Tischlern an. Und Joep van Lieshout, der

schon mit 50 ben‘jhmten Architekten

wie Pritzker-rPreis-Trager Rem Koolhaas

kooperiert hat, plant neuerdings auch

Selbsterfahrungstrips fiJr gestresste Ma-

nager. nDie miissen bei uns dann die

Werkstatt mit Farbe anstreichenii, stellt

er sich vor. »Viel praktische Arbeit,viel

korperliche Anstrengung.« Zudem ist der

findige AVL-Chefjust dabei, einen Sex-

roboter zu entwickeln, der die Ge-

schlechter gleichermassen beg'liJcken
und sogar zum Oralsex geeignet sein

soll. »Die Sachen, die jetzt auf dem

Markt sind, sind einfache Vibratoren, die

es nicht bringenu, freut er sich. Denn er

weiss: »Die Lustbefriedigung von Behin-

derten ist in der Medizin ein gutes Ge-

SChéf.«

lm Zuge der allgemeinen Entpoliti-
sierung spart sich der 37-jahrige Kunst—

piratjecle ideologische Geste. Und be-

urteilt die politische Ausrichtung seines

Staates entsprechend flexibel. nWas wir

hier machen, ist eine Mischung aus Ka-

pitalismus, Anarchismus und Kommu-

nismuslrr, feixt van Lieshout und ver-

wahrt sich strikt gegen das Etikett, eine

Kommune zu sein. »lch wijrde uns nie—

mals so nennenu, schnaubt er. nlch ha-

be mirein paar Kommunen angeschaut
und denke, das funktioniert nicht. Die

sagen <Geld ist etwas Schlechtes!) Aber

wir sagen: «Geld ist etwas Guteshu So
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rstaat von

n Lieshout

@tterdam
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einfach ist das. Und darum hegt der

Hollander mit Mission auch gar keine

Skrupel, seinen Staat als »Kunstaktion«

Zu bezeichnen, um Kulturforderung so-

wohl aus Den Haag als auch aus Rotter-

dam einstreichen zu konnen. Der Zweck

zur Seibstversorgung, Iautet die Devise,

heiligt die M‘ittel. Immerhin verschlingt
sein Containerdorf v‘oraussichtiich

800.000 Gulden pro Jahr, Bezahlung

der Staatsangehbrigen inklusive. Die

liegt kaum hoher als der hollandisch‘e

Sozialhilfebetrag und staffelt sich da—

nach, nwie viel und an wasjemand ar-

beitetu, erklart Managerin Ligtenberg.
Den Einwand einer iiHierarchie» lasst

jedoch weder sie noch der Griindervater

gelten. nlch bilde mit ein paar anderen

zwar schon so eine Art Vorstandii, raumt

Van Lieshout ein, naber ich habe keine

Macht. lch meine, ich bin Kilinstler, nicht

der Biirgermeister!« Bloss keine tief—

schiirfenden, politischen Debatten, bitte.

Was natiJrIich nichtverhehlen kann, dass

mit dem Initiator in AVL-Viile alles steht

und fallt. Es sind van Lieshouts Kontak—

te, die seinem Projekt bffentliche Auf-

merksamkeit garantieren. Es sind seine

Entwiirfe, nach denen die eigenen Geld-

scheine gedruckt wurden. Und es war

seine Idee,einen Juristen mit der Ausar-

beitung einer Staatsverfassung zu be-

auftragen. Zwolf Regeln sind darin fest-

gehaiten, in denen die Formulierung

nabsolute Freiheit« ziemlich oft vor-

kommt. Vom Recht auf nabsolute Mei-

nungsfreiheitu ist die Rede, vom Recht

auf iiabsolut freie Kunsta, vom Recht auf

die nabsolute Unantastbarkeitri ~ und

(Paragraph 11) von der Verpflichtung,
»a||e Konflikte sofort untereinander zu

Ibsenii. Das klingt ebenso vage wie

visionarund'erinnert zumindestauf dem

Papiertrostlich an die Utopien der sech-

ziger/siebziger Jahre, von denen man

draussen auf dem Gelande nichts mehr

spijrt. Die hehr beschworene Freiheit

entpuppt sich im AVL-Alltag als denk-

bar schno'de. Es ist die Freiheit, sich sein

Haus selbst zu bauen, sich sein Brenn-

holz selbst zu suchen, sich seine Tiere auf

einer Farm selbst zu halten, ihr Fleisch

selbst zu schlachten - und es in der

staatseigenen Gulaschkanone letztlich

selbst zu kochen.

Und spatestens nach Feierabend

wird klar, dass die Kategorie nStaat<< in

der Variante des Egomanen van Liesh-

out auf das Format einer Rote-Zora-

Abenteuer—Freizeit geschrumpft ist.

Dann namlich fahren die allermeisten

seinerAnhanger brav nach Hause und

Ubernachten in ihren alten' Wohnungen,

obwohl das Ideal eigentlich vorsieht,

dass jeder sich im'Hafen hauslich ein—

richten soil. So gesehen unterscheiden
sich die Rotterdamer Pseudo-Anarchos

nur rein qualitativ von den Mitgiiedern

eines Kegelvereins: Letztere gehen zum

Kegeln, Erstere fiir ein paar Stunden zum

Rebellieren. Und weil Rebellen nun mal

Waffen tragen, steht neben der Fabrik-

haile ein Labor, in dem man alle noti-

gen Zutaten und Anieitungen findet, um

Bomben zu basteln. Van Lieshout ge-

niesst es, die Behbrden zu provozieren.

Und seine Lieblingsrolle ist der Rauber-

hauptmann. Auf Werbefotos hat er sein

Hemd bauchnabellang aufgeknbpft,

tr'agt Sonnenbrille und ein Maschinen»

gewehrim Anschlag. Siiffisant lasst er

dazu verlauten: nMan kann nicht sicher
‘

sein, ob wir unsere Waffen nicht irgend-

wann nutzen werden!«

Gisa Funck
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Written for the workshop' Free Love and the Labour Movement
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»Alle Arbeiterorganisationen beschafti-

gen sich fast ausschlieBlich mit wirt-

schaftlichen und politischen Fragen. Die

Geschlechtsfrage wird sowohl von Par-

teien als Gewerkschaften als -ne-

bensachlich, als I'iberflu'ssig angesehen.
Es gab eine Zeit, da es als unanst'andig
gait, in der Offentlichkeit I‘Jber ge-

schlechtliche Probleme zu sprechen. Und

dennoch ist es ebenso wichtig, das Sex-

ualproblem ohne jede Scheu zu behan-

deln wie das Hungerproblem. Denn

Hunger und Liebe sind die beiden Pole,
um die sich das ganze menschliche Le—

ben und Treiben dreht. Beide Probleme

sind so eng miteinander verwachsen,
daIS man kaum eines behandeln kann,
ohne in das Gebiet des anderen einzu-

greifen.«
Mit diesen Satzen leitete der deutsche

Anarchosyndikalist Max Winkler im Jah-

re 1925 die Broschiire Das Geburten-

problem und die Verhiitung derSchwan-

gerschaft ein, in der konkret und detail-

liert uber die damals gangigen
Methoden cler Empféingnisverhiitung in-

formiert wurde. Winklers programmati-
sche Forderungen wurden in der Freien

Arbeiter Union Deutschlands (FAUD)
ernst genommen. In der FAUD galt der

Grundsatz, daB die nGeschlechtsfrage
(...) keine Privatsachea sei, sondern »in

die Offentlichkeit und in alle Arbeiteror—

ganisationenu gehore.2 Dies zeigen nicht

nur die vielen Beitréige zu den verschie-

densten Aspekten der Sexualit'at in den

Publikationen der FAUD, sondern auch

und vor allem das groBe Engagement
vieIer Anarchosyndikalistlnnen in den
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Laienorganisationen fur Sexualreform,
die sich in den 20erJahren zu Massen-

organisationen mit uber 150 000 Mit-

gliedern entwickelten.

Im Unterschied zu den meisten anderen

Verbanden in Europa und den USA

wurde die Sexualreformbewegung in

Deutschland in erster Linie von diesen

Laienorganisationen getragen und nicht
von Arzten, Intellektuellen oder Fachleu-

ten aus der Mittelschicht.

Die Geschichte dieser

Laienorganisationen ist

bislang noch nicht

grUndlich erforscht wor-

den. Hartmud Riibner

hat nachgewiesen, daB

die FAUD einen maBgeb-
lichen EinfluB auf die

Griindungbzw. Politik ei-

ne der bedeutendsten

Laienorganisationen, des

iReichsverband fiir Ge-

burtenregelung und Se-

xualhygienei (RV) hatte.

Im folgenden werde ich

die sexualpolitischen
Aktivitaten der deut-

schen Anarchosyndika-
listen und deren Enga-

gement in der Sexual-

reformbewegung
skizzieren. DaB in der

Weimarer Republik »ge-
rade der Syndikalismus
zu einem wesentlichen

Vertreter der theoreti-

schen und praktischen

Geburteneinschrankung

im Proletariat<< wurde, fu’hrt Ulrich Linse

auf die lebhafte Resonanz zuriJck, die

die )Gebarstreikideer in anarchistisch-

syndikalistischen Kreisen gefunden hat-

te.ImJahre1913 propagierten die Ber-

liner sozialdemokratischen Arzte Alfred

Bernstein ~und Julius Moses den )Gebar—

streik< als eine )Waffe des Proletariatsa

Diese Parole wurde von Arbeiterfrauen

begeistert aufgenommen, nicht aber

vom Parteivorstand der SPD und promi.
nenten Sozialdemokratinnen wie Clara

Zetkin und Rosa Luxemburg. Nach deren

Meinung waren Abtreibung und Emp-

fangnisverhutung iPrivatsacheI und

gehérten ins Sprechzimmer des Arztes

bzw. Schlafzimmer des Ehepaares. Auf

Wunsch der syndikalisti—
schen Organisation, der Frei-

en Vereinigung deutscher

GewerkschaftenA (FVDG)
verfaISte Bernstein die Bro-

schiire Wie fCirdern wir den

kulturellen Ru'ckgang der

Geburten?, die im Septem—
ber 1913 im Verlag der

FVDG erschien. Vermutlich

auch wegen der darin ent-

haltenen praktischen Verhu—

tungshinweise fand die Bro-

schiire einen groISe Absatz;
bis Mai 1914 wurden 31

000 Exemplare vertrieben.

Die Gebérstreikpropaganda
—

verstanden als bewuBte

Geburtenregelung — wurde

nach dem Kriege vor allem

von dem 1920 gegrtindeten
Syndikalistischen Frauen—

bundes (SFB) wieder aufge-
nommen. nDie Geschlechts-

frageu heiBt es in einem pro-

grammatischen Artikel von

Milly Witkop-Rocker, sei die

»wichtigste Frageu, die vorn

SFB behandelt werden miilS-



te. Denn »die geistige Héherentwicklung
der Frau« sei »nicht mbglich ohne die Be-

freiung von der Sklaverei des Gebérens<<.

Die Propaganda fflr Geburtenregelung
fand bei Arbeiterfrauen offensicihtlich ei-

ne relativ groBe Resonanz. Denn éffent-

liche Veranstaltungen zu rGebarstreikt

waren sehr gut besucht 11 und einige

Ortsgruppen cles SFB wurden im An-

scliluB an solche Veranstaltungen Ver-

anstaltungen Uberhaupt erst gegrijndet.
Ein oberschlesischer Anarchosyndikalist
bemerkte dazu kritisch: »Viele Frauen ge—

hen in den Frauenbund nur, um fiber ge-

wisse Fragen der Geburtenverhfltung

Aufkl'arung zu erhalten. lst das erledigt,
treten sie wieder aus.«

Die FAUD und der SFB setzten sich kon-

tinuierlich auf bffentlichen Veranstal-

tungen fiJr die Abschaffung des soge-

rlannten )Sittlichkeits und Unzuchtspara-

graphenr 184.3, der die Werbung fiir

Verhiltungsmittel unter Strafe stellte,

und des Abtreibungsparagrahen 218

ein. Auf diesen Veranstaltungen referier-

ten oft auchArzte, Juristen und Schrift-

steller. Besonders enge Beziehungen be-

standen zu dem dem neomalthusiani-

schen Sexualreformer Dr. Felix A.

Theilhaber, der 1913 die Gesellschaft filir

Sexual-Reform (Gesex) gegrijndet hatte.
Seit1925 gab Theil—haber im Verlag >Der

Syndikalisn die Schriftenreihe Beitrage

Zum Sexualproblem heraus, in der ins-

gesamt 19 Broschflren erschienen. ln

diesem Kontext ist das Engagement vie-

ler Anarchosyndikalisten in den Laien-

Organisationen zu verstehen, die Anfang
der 20erJahre in vielen Orten Deutsch-

lands entstanden. ln vielen Fallen wur-

’

den diese Organisationen von Verhil-

tungsmittelproduzenten gegriindet, de-

ren gesch'aftliches lnteresse an den

Laienorganisationen in den restriktiven

Konsequenzen des Paragraphen 184.3

begriindet lag. Denn im Rahmen soge-

s a.”
ewequng_

van Dieter Nel/es

nannter ngeschlossener Ver-

anstaltungenu war dieser

Paragraph zumindest theo-

retisch nicht anwendbar.

Diese kommerziellen Inter-

essen der Geschaftsleute

verbanden sich mit den In-

teressen ihrer Klientel aus

Arbeiterkreisen nach preis-
werten Verhiitungsmitteln.
Atina Gross-mann spricht
deshaib von einer »lively

marriage of commerce and

politics«.
Nach 1923/24 verloren die

Geschaftsleute immer mehr

an EinfluB und es ent-stan-

den unabhangige Laie’nor-

ganisationen fllr Geburten- -

kontrolle. Von Mitgliedern
der FAUD wurde 1923 der

)Verein filr Sexualhygiene
und Lebensreform (VSL),
der seinen Sitz in Chemnitz

hatte und dessen T'a'tigkeit
sich auf Bayem, Sachsen,

und ThUringenerstreckte,

gegrilndet. Die Polizeibehér—

den bezeichneten ihn 1925

als einen nden'Syndikalisten
nahestehenden und sich hauptsachlich
aus deren Kreisen rekrutierenden Ver—

eincc. Aus dem ZusammenschluB des VSL

mit anderen Laienorganisation entstand

im Jahre 1928 der schon erwahnte RV.

Zum Vorsitzenden wurde der N‘L‘Irnberger
FAUD-Funktionér Franz Gampe gewahlt.
lm Jahre 1930 zahlte der RV 15526 Mit-

V

giieder in 192 Ortsgruppen und hatte

seine Tatigkeit aurc Berlin-Brandenburg,

Bremen, Hamburg, Wr'jrttemberg und

Niederschlesien ausgedehnt. Danelben

hatten sich eine Anzahl regionaler Ver-

b'a'nde sowie die Gesex als eigensténdi-

ge Bezirke dem RV angeschlossen. In

Berlin, Bremen, Delmenhorst und 56m-

merda waren Funktiona-

re der FAUD an fuhren-

der Stelle im RV tatig.
Auch in anderen Regio-
nen Deutschlands ist das

Engagement von Anar-

chisten und Anarchosyn-

dikalistlnnen in den Lai-

enverbanden belegt. lm

Rheinland waren waren

Anar-chisten und Anar-

chosyndikalisten in der

)Arbeitsgemeinschaft
Freier Sexual-Reformer-

Vereiner an fiihrender

Stelle tatig. Eine syste-
matische Erforschung
der Laienorganisationen
w'Lirde mit Sicherheit

noch viele weitere Belege
f'Lir das groBe Engage-
ment derAnarchosyndi-
kalisten ergeben. DaB es

der FAUD gelang eine

»derart wichtige lnital-

funktion in einer ent-ste-

henden Massenbewe-

gungu ist nur dadurch zu

erklaren,da13 sie der )rGe-

schlechtsfragetc eine so

groBe Bedeutung zumaB und ihr Enga-

gement in denLaienorganisationen nicht

wie die KPD als taktisches Organisati-
onsinstrument benutzten. Im Gegenteil
betonte Franz Gampe 1928 im Syndika-
list, daB der RV riparteipolitisch, gewerk—
schaftlich und religir'js streng neutralrr

sei. Dal3 sich Gampe und andere Anar-

chosyndikalisten, die in derSexualhygie-
ne, der Zeitschrift des RV, regelmaBig Ar-

tikel publizierten, an diesen Grundsatz

hielten, hat vermutlich zu cler Einsch’at-

zung beigetragen, im RV hatten sich

womehmlich Neomalthusianer und So-

zialistenu versammelt bzw. sei politisch
der SPD zugeneigt gewe-sen. Letzteres

SF 3/2001 [59]



traf vielleicht auf ei-

nen groBen Teil der

Arzte zu, die mit

dem RV kooperier-
ten, nicht aber auf

die Funktion'are. Die

Ziele der Laienorga-
nisationen faBte das

Mitglied der Gesex

und Leiter einer Se-

xualberatungsstelle
des RV Hans Leh-

feldt 1932 folgen-
dermaBen zusam-

men: »Vorzugsweise
sexuelle Aufklarung,
Kampf fiJr Sexual-

und Strafrechtsform,

Verteilung von

Schutzmitteln an die

Mitgliedem Aus

guten GriJnden er-

wahnte Lehfeldt

nicht, daB die Laie-

norganisation auch

Hilfe bei ungewoll-

, uch wir Proletarier

Ollten wissen,

a3 die Freiheit des

enschen auch in

exueller Beziehung

ilt. Man kann

fiufig beobachten,

0/3 der Mann auf

nterZuordnen,

bwohl er weiB,

M3 ihre Liebe

ndere Wege geht.

iese Handlungs-
eise ist ebenso

mein wie die eines

fist/ings, der ein

ehrloses Mc'idchen

gehdrte auch zu ih-

nen. Natiirlich durf—

ten wir nicht dabei

sein, doch die Wob-

nung war so klein,
daB uns clas nicht ver-

borgen blieb. (...) Ein

paar Mal hat mich

Mutter dann auch

zum Arzt Dr. B. ge-
schickt. (...) Er kam.
wenn es Komplikatio—
nen gab, bzw. nach-

dem meine Mutter

die Abtreibung einge—
leitet hatte, um die

Ausschabung vorzu-

neh-men.«

Aus dem anarchosyn-
dikalistischen Spek-
trum sind alleine vier

Falle bekannt, wo es

zu Verurteilungen
kam. Die FAUD-Akti-

vistin Albrecht wurde

1930 in einem 6f-
ter Schwanger—
schaft leisteten. So-

weit Kontakte zu

sympathisierenden
Arzten bestanden,
wurden hilfesuchen-

de Frauen an diese

verwiesen. Aber nur

die wenigsten Frau-

en erhielten qualifi-
zierte Hilfe, da der

Uberwiegende Teil

der Arzteschaft das

Abtreibungs-verbot
befLirwortete und auch den Aktivitaten

Laienorganisationen negativ gegenuber
stand. 50 wurde der RV, der rund 200

Ortsgruppen hatte, nur in vier GroB-stad

ten -

Berlin, Hamburg, Niirnberg, Stutt-

gart
— often von Arzten unterstiitzt. Des-

halb wurden auch Abtreibungen von

Mitgliedern von Laienorganisationen
vorgenommen. Dazu schrieb riick-

blickend Hans Schmitz (geb. 1914), des-

sen Vater einer der fuhrenden Aktivisten

der FAUD und der >Liga fiJr Mutterschutz

und soziale Familienhygienei in Wupper-
tal war. »Vater warfiir die )Ligai aktiv. (...)
lm Geheimen unterstiitzte sie [die Liga]
aiuch Frauen beiAbtreibungen. Es gab
einige Frauen, die aufgesucht werden

konnten, wenn man eine Abtreibung
vornehmen lassen wollte. Meine Mutter

hatte da wohl auch einige Erfahrung,

[60] SF 3/2001

fentliches Aufsehen

erregenden ProzeB zu

drei Jahren Zucht—

haus verurteilt, da sie

in Hindenburg (Ober-
schlesien) fiJr den

dortigen »Volksbund

fiJr Mutterschutz und

Sexualhygienei [iber

100 Abtreibungen
vorgenommen hatte.

Luise Wich aus Lud-

wigshafen wurde

1933 zu einem Jahr

und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt.

Otto Bach, der Vorsitzende des RV in

Sbmmerda (ThiJringen) wurde zu einer

Gefangnisstrafe verurteilt. Nach dem

Kriege saB die Frau von Franz Gampe in

NI'J‘rnberg wegen illegalerAbtreibung in

Untersuchungshaft. Offensichtlich hat-

ten sich in den Kreisen der Laienorgani-
sationen vor allem Frauen, wie die kom-

munistische AlZ fiber Frau Albrecht

schrieb, sich »mit der grbBten Gewissen-

haftigkeit arztliche Kenntnisse angeeig-
netu um Abtreibungen durchzuf'uhren.
Die AIZ betonte ausdrflcklich, daB sie

»keine Pfuscherinu sei und »kein Geld fiJr

die Abtreibungen genommen habeu.

Angesichts der gesch'alzten Zahl von ei-

ner Millionen Abtreibungen im Jahre

1930 kann die Praxis der Laienorgani-
sationen gar nicht hoch genug bewer-

tet werden. Sie boten sexuelle Auf-

klanung, informierten fiber Verhiitungs-
mittel und Bnnethoden und gaben sie

preiswert an Ratsuchende ab. Damit lei-

steten sie einen entscheidenden Beitrag
zursexuellen Emanzipation derArbeiter—

klasse. Aber diese »sexuelle Revolution«,
50 Atina Grossmann, war komplex und

widerspriichlich. »Zwar wurde sexuelle

Befriedigung flir die Frauen gefordert,
aber proklamiert und definiert wurde sie

vorwiegend von Ménnernxr Diese Ein-

schaitzung trifft auch fu'r die FAUD zu,

trotz der Tatsache, daB diese in Fragen
der Sexualitat offener war als andere Ar-

beiterorganisationen. »Wir machen im-

merwieder die Erfahrungu, bemerkte da-

zu Trautchen Caspers, eine Aktivisten der

FAUD und des (SFB) in SUchteln (Rhein-
land) »daB die Manner in unserer Bewe-

gung die Frau nur als Sklavin, Magd und

Gebarmaschine be-trachten, nicht aber
als Menschen und Kameradinu. Traut-

chen Caspers war eine der wenigen pro-
letarischen Frauen in der FAUD, die das

Ideal der »freien Liebe« propagierte und

auch praktizierte. Darunter verstand sie

keineswegs »eine purifizierte bUrgerliche
Ehe«, wie dies im Arbeiter-Anarchismus

ansonsten vertreten wurde. Sie schrieb

dazu im Syndikalist: »Auch wir Proletari-

er sollten wissen, daB die Freiheit des

Menschen auch in sexueller Beziehung
gilt. Man kann haufig beobachten, daB

der Mann auf Grund seiner Vormacht-

stellung die Frau zwingt, sich unterzu-

ordnen, obwohl er weiB, daB ihre Liebe

andere Wege geht. Diese Handlungs-
weise ist ebenso gemein wie die eines

Wiistlings, der ein wehrloses Madchen

vergewaltigt. Diese Gier nach dem allei-

nigen Besitz einer Frau ist barbarisch

und ein schreiender Gegensatz zu der so

viel geruhmten Gleichberech-tigung der

Frau.« Jedoch vertrat sie auch die Auf—

fassung, daB die »Befriedigung des Ge-

schlechstriebes ohne Liebe zur Perver-

» sit'at« fiJhre. Mit ihren Auffassungen und

ihrer Praxis bildete Trautchen Caspers ei-

ne Ausnahme in der FAUD. Jedoch gab
es durchaus auch andere proletarische
Frauen in der FAUD, die ahnlich dachten

und lebten. Dies zeigt z‘B. der Brief-

wechsel zwischen der erwahnten Luise

Wich und ihrem 1933 emigrierten Mann

Georg. Und das deutet daraufhin, daB

das sexuelle Selbstbestimmungsrecht
der Frau bei Basisaktivisten der FAUD

nicht nur ein theoretisches Thema war.



Schwarze Fahnen

in Weiflensee
von Kurt Wafner War in den letzten Jahren der Weimarer

Republik durch WeiBenseer StraBen

ging, der sah da und dort an Zaunen

und Hauswanden ein rosa Plakat. Drauf

stand in groBen schwarzen Lettern »An-

archistische Vereinigung WeilSenseeu. Ta-

gungsort und Datum derVeranstaltung,
Thema des Referats und Name des Re-

ferenten waren mit der Hand geschrie-
ben. Zu denen, die diese »Einladung« be-

schrifteten, zahlte auch ich, damals

zwtilf, dreizehn Jahre alt. Bernard, er

gehdrte dieserVereinigung an, brachte

einen Stapel Plakate nach Hause, und

ich arbeitete dann mit Feuereifer fijr die

Anarchisten. Das Kleben zu nachtlicher

Stunde Ubernahmen dann allerdings die

Erwachsenen. Aber ich durfte lein paar

Mal zurVeranstaltung mit. Und lauschte

dann angestrengt den Worten des Red-

ners, von denen ich jedoch meist recht

wenig verstand. Ein paar Schlagworte

wie »Direkte Aktion kontra Parlamenta-

rismus« oder »Freiheitlicher Sozialism us

und Féderalismus gegen Staatsdiktatur

und Zentralismus« schnappte ich zwar

auf, aber sie reichten nicht aus, meinen

Kopf mit einem Weltbild zu fiillen. Aber

ich fijhlte mich wohl in diesem Kreis. Et-

wa zwanzig bis filnfundzwanzig Manner

und Frauen trafen sich wc‘jchentlich im

Vereinslokal in der StreustrafSe - Arbeiter

und Arbeitslose, Mechaniker, Buch-

drucker, Naherinnen, Verk'aiuferinnen —

'

meist Ehepaare oder Lebenspartner.

Sie wirkten unterschiedlich in ihrem

Habitus, in Wésensart und Tempera-

ment. Jeder war auf seine Art eine un—
‘

verwechselbare Persénlichkeit. So zum

Beispiel der grobschlachtige;quirlige
Transportarbeiter Franz Bollert, der lang-

haarige rauscheb'artige Asket Flundrer

genannt, der selbst im Winter in Jesus-

latschen erschien oder der feingliederi-

ge, sensible Musiker Gerhard Reinecke,

der Wortf'Lihrer dieser Gruppe. Zu ihnen

gehbrte auch Hertha Hanisch. Als

Schwester von Margarete Steffin, der

Mitarbeiterin und Geliebten Bertolt

Bre‘chts, hat auch sie einen kleinen An—

teil an der deutschen Literaturgeschich-
te. Diese Menschen, die sich wéchentlich

in der Eckkneipe StreustraBe zusammen-

fanden, glichen so gar nicht anarchisti-

schen Verschwérem, wie sie sich so man-

che braven Biirgervorstellen. Eher hatte

ich den Eindruck, an einem Familien-

Treff teilzunehmen. in der Tat ging es

dort sehr familiar zu. So manche freund-

schaftlichen Bande wurde auBerhalb der

politischen Arbeit geknflpft.
Worin bestand nun diese Arbeit der

WeiBenseer Anarchisten? Sie war, wie

der Historiker Dr. Andreas Graf erkun-

det hatte, »letztlich nur ein unverbindli-

cher Zusammenschluss von Einzelperso-
nen«. Diesjedoch entsprach ja gerade
der besonderen Organisationstaktik ei-

niger anarchistischer Gruppen. Sie ver-

kiindeten: »Besser eine nur kleine Bewe-

gung, aber bestehend aus selbstandigen
Naturen, als Scharen von Mitlaufern, die

nur halb begriffen haben.« lnwieweit

diese These auch auf die WeiBenseer

Gruppe anzuwenden war, konnte ich da-

mals noch nicht feststellen. Mirjeden—
falls schienen diese Menschen dabei zu

sein, die Welt zu verandern. lch fand es

ungeheuerlich, was sie Liber ihre Haus-

und-Hof-Propaganda-Aktionen berichte-

ten. Wie sie mit Musik, Gesang und

Sprechchéren von Hausbewohnern oder

StraBenpassanten Geld locker machten,
um damit inhaftierten oder verarmten

Genossen zu helfen. Oder wie sie beim

Flugblattverteilen mitunter von der Po-

lizei gejagt wurden oder bei Streik-De-

monstrationen in Schlagereien gerieten.
Die meisten Gruppenmitglieder gehdr-
ten zugleich der »Freien Arbeiter—Union

DeutschlandStr (FAUD) an, der anarcho-

syndikalistischen Gewerkschaft, welche
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die Befreiung der Arbeiter mittels »di-

rekter Aktion<< auf ihre schwarzen Fah-

nen schrieben.

AuBer tagespolitischen Fragen stan-

den auch Kultur und Bildung im Pro-

gramm der WeiBenseerAnarchisten. lch

erinnere mich an einige gehaltvolle Mu-

seumsftihrungen des Genossen und spa-
teren Spanienkampfers Rudolf Michae-

lis, der im Museum als Rekonstrukteur

vorderasiatischer Alterttimer angestellt
war. Und an aufschlussreiche Lesestun-

den aus den Schatzen cler »Gilde frei-

heitlicher Bilcherfreundea, die von der

FAUD betreut wurden.

Eine Weihnachtsfeier fallt mir ein —

es war wohl 1931. Das Vereinszimmer

war angefiillt mit den anarchistischen

und pazifistischen Symbolen: einer

groBen schwarzen Fahne und dem zer-

brochenen Gewehr und einigen Portraits

bedeutender Theoretiker des freiheitli-

Chen Sozialismus, wie die anarchistische

Weltanschauung auch benannt wurde.

Von einem Koffer—Grammophon erklan-

gen Lieder des Arbeitersangers Ernst .

Busch, dann eine kurze Ansprache, in

der das christliche Fest der Liebe mit

dem anarchistischen Traum von einer

freien Gesellschaft gleichgesetzt wurde

und dann - trat ich auf den Plan. Mit ei—

ner gehorigen Portion Lampenfieber re-
zitierte und las ich einige Gedichte und

Prosatexte von Erich Muhsam. [ch war

ja der einzigeJunge in dieser Schar; dass

mich die erwachsenen Freunde zu die-

ser weihevollen Aufgabe auserwahlt hat-

ten, machte mich unendlich stolz. lch

dachte ein paar Mal: Nun gehorst du

richtig dazul

lch hatte also bei den Anarchisten

mitgemacht; ich wusste: Bernard nann-

te sich Anarchist, und Ernst Friedrich,
den ich verehrte. Nun wollte ich mehr

wissen. Was ist eigentlich Anarchismus?

Wer sind die Anarchisten und was wol-

len sie? Das wollte ich erkunden. Und

wo, so sagte ich mir wieder einmal,
konnte dies besser geschehen als aus

BiJchern. So geschah es, dass der Drei-

zehnjahrige bereits bei den Klassikern

buffelte ~ bei Bakunin, Kropotkin, bei

Most und Landauer und auch bei Erich

Muhsam. Dieser Dichter und Rebell wur-

de mein Lehrmeister, mein Wegweiseran

einigen Stationen meiner Fahrt durch

die Zeitgeschichte.
Seinem Namen begegnete ich schon

fruh —

zu Hause in unserem Bijcherregal.
lch blatterte in dem Bandchen nAlarm
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— Manifeste aus 20 Jahrenu, 1925

erschienen, das Proben seiner ersten

literarischen Arbeiten enthielt. »Weckru~

feu fand ich darin, ztindende Worte cles

Emporers, die unter die Haut gingen.
Sich wehren gegen das Unrecht in der

Welt —

gegen Kriege, Herrschsucht,
spieBbiJrgerliche Heuchelei! Das traf ge-
nau meine eigenen Cedanken, die noch

unausgereiften Vorstellungen eines

Zwolfjahrigen, der mithelfen will, die

Welt zu verandern. Muhsams »Marsch-

lied der Zwolfjahrigenrr hatte es mir be—

sonders angetan. DerVers »Wir sind er-

wahlt, ein froh Geschlecht / Die neue

Welt zu baun« wurde fiir mich zum Pro-

gramm.

Von der »Schlechtigkeit der Welt« er-

fuhr ich in jenen Jahren der Krisen und

sozialen Auseinandersetzungen beinahe

taglich
—

aus personlichen Begegnun-
gen und Zeitungsmeldungen. Und

Zwang mit Rohrstock und Strafen hatte

ich in den ersten Schuljahren am eige-
nen Leibe zu spijren bekommen; so war

es nur logisch, das Muhsams »Weckru-

fe« bei mir auf fruchtbaren Boden fielen.

Erich Muhsam war es wohl, der mir

als erster Theoretiker Zugang zum Ver-

standnis der anarchistischen Lehre ge-
wahrte. Der begann mit der ganz emo-

tionalen Hingabe an diese Idee; die phi-
losophische, politische und okonomische
Seite blieb meinem Verstand noch ver-

schlossen, offnete sich mir erst spater.
ich begriffdie Idee der Herrschaftslosig-
keit und des Verzichts auf staatliche

Macht noch nicht als das utopisch-idea—
listische Ziel einer humanistischen Ge-

sellschaft, sondern als wichtigen Anstofi

zum eigenen Verhalten. Konnte ich sie

auch nicht benennen, so versuchte ich

bereits als Junge ganz spontan Gustav

Landauers Maxime anzuwenden: »Anar—

chie beginnt immer jetzt und sofort!«

Das heiBt: mit dem Prinzip des aufrech-

ten Ganges! Mit dem unstillbaren Drang
nach Freiheit! Eine antiautoritare Hal-

tung heiBt es im Jargon der Lib‘ertaren,
aber ich will prazisieren: Meine Verach-

tung gilt den mir aufgezwungenen Au—

toritaten. Menschen, clie mir an Bildung,
an Kenntnissen iiberlegen sind, erfahren

meinen Respekt. Auch sie sind Autorita-

ten — aber sie zeigen es nicht.

So wurden also schon damals die

Weichen gestellt zu einer ganz personli-
chen Anarchie. Sie bewegte sich vor al-

lem zwischen den beiden Polen: Verzicht

auf Obrigkeitsglauben und Verzicht auf

Machtausijbung, aufdie Unterdriickung
Schwacherer! Diese Haltung gab mir so

manches Mal bei kleinen oder groBen
Katastrophen seelische Uberlebenshil-

fe. Der Regulator war dann oft Unge-
horsam — in angemessener Dosierung.

Erich Miihsam gehorte zu meinen

Autoritaten. Seine unerschiitterliche

Menschenliebe, sein agitatorisches En-

gagement in den Jahren nach seiner

Haftentlassung 1924, aber auch seine

undogmatische Haltung gegenuber An-

dersdenkenden waren haufig Gegen-
. stand erregter Debatten — in der Anar-

chistischen Vereinigung, aber auch bei

uns zu Hause im Freundeskreis. Der war

weltanschaulich bunt gemischt, denn

die anarchistische Lehre verfijgte Liber

ein weites Spektrum, wie ich sehr bald

erkannte —

zum Beispiel kommunistische

Anarchisten, Anarchosyndikalisten, Indi—

vidual-Anarchisten Aber auch Lenini-

sten und linke Sozialdemokraten nah-

men an den Wortgefechten teil.

Was lag also einem wissbegierigen
Jungen naher als der Wunsch, diesem



Mann mit seiner abenteuerlichen _Ver-

gangenheit einmal reden zu horen? lch

musste nicht lange darauf warten.

Berlin war Muhsams haufigstes Agi-
tationsfeld Ende der zwanziger, Anfang
der dreiBiger Jahre. AuBer in den Ver-

. und dem struppigen rotlichen Haar—

schopf
— und redete. Von der staatenlo—

sen Gesellschaft sprach er, in der der

Mensch frei leben wiirde. Und dass eine

revolutionare Veréinderung nur durch
'

»direkte Aktionen« erfolgen konne — oh-

einslokalen der Anarchistischen Vereini-

gungen in Neukolln und WeiBensee war

er oft Zugpferd ftir GroBveranstaltungen,

die meist in der Schule Weinmeister-

straBe stattfanden. Dort erlebte ich die-

sen Menschen beinahe hautn‘ah, dem

ich immer ein wenig abguckte, wenn ich

mal selbst ein paar revolutionare Verse

aufs Papier bringen wollte; den ich in

Gedanken meiner Helden-Galerie ein-

verleibte —

zusammen mit Etienne Lan-

tier aus Zolas »Germinal« und anderen
freiheitlichen Gestalten aus meiner bun-

ten Bticherwelt.

Der Saal war immer gerammelt voll,

denn Muhsam war einer der beliebte-

sten Redner der anarchistischen und li-

bertaren Szene. Da stand nun dieser

Mann am Pult, der mich schon so viel be-

schaftigt hatte — mit Bart und Kneifer

Fotomontage: Andreas Ries

ne Parteien und Parlamente. Miihsam

verstand es, seine Zuhorer mitzureiBen,

wenn er ein farbiges Bild der Zukunft-

straume malte, aber am feurigsten war

sein Vortrag, wenn es gegen die Kapita-

listen ging und gegen SpieBer, Bonzen,

Biirok'raten.

lch verstand nicht alles, was er ent-

warf, war aber angetan von seinen Liber-

raschenden, bildhaften, oft mit Humor

gewijrzten Wendungen. Er konnte seine

Gedanken so verstandlich ausdriicken,

dass sie seine Zuhorer emotional beweg-
ten. Diese Gabe konnte ich spater noch

deutlicher feststellen, als er im Kreis der

Jugendfreunde seine Erlebnisse und Zu-

kunftstraume vor uns ausbreitete.

Die Perst‘mlichkeit Erich Miihsams

nahm einen groBen Raum in meinem Le-

ben ein. lch war stolz, als es einige Ma-

le zu personliChen Gesprachen kam. lch

erinnere mich an eine Begegnung mit

ihm in der Geschéftskommission (GK)
der FAUD, die sich am Mérkischen Ufer

befand. lch hatte mich ja schon fr'L'ih als

Bilchemarr ausgewiesen, und so erhielt

ich eine sehr ehrenvolle Aufgabe in der

»C-ilde freiheitlicher Biicherfreundeu, die

ebenfalls in diesem Gebaude unterge-
bracht war. lch durfte die Bitcher in der

kleinen Bibliothek ordnen und katalogi-
sieren und fiir die Gilde Werbematerial

und Broschiiren zum Versand vorberei-

ten.

Mfihsam, cler dort einige Male mit

Rudolf Rocker, dem Kopf der anarcho-

syndikalistischen Bewegung, zusammen-

traf, sprach mich an. lch weilS noch, dass

wir fiber gute Kinder- und Jugendbflcher

sprachen. Er wollte wissen, was ich las.

Als ich ihm Autoren wie Mark Twain,

Jack London, Zo’la und Traven nannte,

war er sichtlich zufrieden. Er wollte ge-

hen, doch dann wandte ersich noch ein-

mal um und sagte: »Vergiss Goethe

nicht! Und Heine! Die sind wichtig.«
Dass er mir »biirgerliche« Literatur emp-

fahl, verstand ich damals nicht so ganz,

denn Bilderstijrmerei gegen »unproleta—
rische« Kunst und Literatur war auch in

unseren Kreisen ziemlich verbreitet. Sp'a-
ter beschaftigte ich mich ausfiJhrlicher

mit Mtihsams Kunstkonzept. Er riet den

Arbeitern, sich jede Art Kunst zu Eigen
zu machen. So schrieb er in dem Artikel

»Kunst und Proletariatu, es sei »l'acherli-

Cher Unfug<<, von proletarischer Kunst zu

reden. »Kunst soll begeisterm, schrieb er.

»Begeisterung ist eine Sache, die aus

dem Geiste kommt. Nicht Gesinnung zu

schulen ist Aufgabe derer, die dem Pro-

letariat die Kunst zufiihren wollen, son-

dem Gesinnung zu durchgeistigen und

zu verkléren. Der Geist der Kunst ver-

tr'agt keine Fesseln. Weder die Dialektik

noch der historische Materialismus hat

mit Kunst etwas zu schaffen, nur die

Kunst kann das Proletariat begeistern
und entflammen, die ihren Reichtum

und ihr Feuer aus der Gesinnung der

Freiheit empféngt.«
Miihsam war ein sprichwortlicher

Anti-Dogmatiker und Querdenker in der

anarchistischen Szene. Manch ein ortho-

doxer Verfechter der anarchistischen

Theorien war befremdet von Mijhsams

zeitweiliger Annaherung an Lenins

Staatsdoktrin und dessen Theorie von

der Diktatur des Proletariats. Und der

Kemgedanke, derden Anarchisten MiJh—
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5am l918 zur Aktionsgemeinschaft mit

den Kommunisten trieb, bewegte ihn

auch in dem turbulenten Todesjahr der

Weimarer Republik 1932: Die drohende

Gefahr von rechts. Seine Devise lautete:

Nur eine geeinte Arbeiterklasse kann

den Faschismus abwehren. Darum darf

sich ein Anarchist nicht scheuen, auch

mit marxistisch orientierten Arbeitern

zusammenzugehen. Diese Meinung
stieB bei vielen Genossen auf offene

oder unterschwellige Feindschaft.

Mich verband damals manche
Freundschaft mit Jungen oder Madchen

aus kommunistischem Elternhaus. Auch

bei uns zu Haus gingen Kommunisten

ein und aus, und ich habe die meisten

von ihnen als aufrechte, empfindsame
und tolerante Menschen in Erinnerung.
So wurde also ganz spontan und ge-

fiihlsmaBig Mijhsams Ansicht zur Richt-

schnur meines Denkens und Handelns.

Und blieb es noch lange Zeit. Noch in

der Tertia der Neukollner Karl-Marx-

Schule, die ich seit April 1932 besuch-

te, fand ich mich mit Klassenkameraden

verschiedener Weltanschauung zusam-

men. Uns vereinte der Hass gegen die

Nazis, und jene in der Regierung, die ih-

nen die Tiiren offneten.

Doch der Einheitsgedanke war nicht

frei von Widerspriichen. Die sozialdemo-

kratischen Arbeiter sahen wir, wie auc’h
die Kommunisten, in der Front der Hitler-

Gegner. Wie aber war es mit den SPD-

Bonzen, mit den »Sozialfaschisten?«

Auch Anarchisten und Anarchosyndika-
listen beméngelten den schwankenden,
zuweilen verséhnlicheren Kurs der SPD-

Fiihrung, und irdirekte Aktionenu und

Streiks richteten sich oft auch gegen Ma-

nipulationen der Sozis, die ja einen Teil

der Regierung bildeten. Nun aber trat

ein Ereignis ein, das die Einheits-Bliiten

ganz schon durcheinanderwirbeln

lieBen: der denkwiirdige BVG-Streik in

Berlin, Anfang November 1932.

lch erinnere mich: Es war friih mor-

gens
-

es muss am Freitag, dem 4. No-

vember gewesen sein -; ich stand an der

Haltestelle und wartete auf die StraBen-

bahn. Der weite Schulweg von WeiBen-

see nach Neukolln war cler Preis fiir mei-

nen >>hoheren Bildungsgangu mit Abitur—

Abschluss an der vorbildlichen

Reformschule. lch wartete, aber die

Bahn kam nicht. Nach einer Weile kam

ein Mann und sagte: »Na, Junge, heute

kannste lange warten. Die Bevaugeher
streiken.« lch ging nun zur BerlinerAl-
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lee hoch, aber auch dort fuhr nichts.

Kein Bus, keine Bahn. Aber Menschen

iiber Menschen! Meist Leute, die zurAr-

beit wollten und nicht weiter kamen.

Viele standen in Gruppen zusammen

und diskutierten erregt. lch lief nun mit

einigen anderen die Allee hoch zum

StraBenbahnhof in der Bernkasteler

StraBe. Aber bis dort kamen wir gar

nicht. Eine dichte Menschenansamm-

lung hatte den Bismarck-Platz besetzt:

streikende StraBenbahner. Sie riefen

lauthals ihrerStreikparolen: »Vertreibt die

satten Bonzen in den Betriebs- und Ge-

werkschaftsleitungen !« Vor allem aber

schimpften sie auf den Sozialdemokra-

ten Brolat — den obersten Boss der BVG.

Plotzlich kam eine Bahn vom Hof

herunter und klingelte wie verr'Lickt. Es

war nur ein Wagen. Am hinteren Ein-

gang stand der Schaffner. Jetzt ging der

Sturm los. >>Streikbrecherl Schwein-

ehundl Arbeiterverraterhi, schrie die

Menge. Sie zerrte den Mann vom Tritt-

brett herunter und priigelte auf ihn ein.

Ein weiterer Wagen wollte losfahren,
aber auch er wurde angehalten. Schaff-

ner und Fahrer rannten zuriick zum De—

pot. Nach einer Weile riJckten Mann-

schaftswagen cler Polizei an. Die Polizi-

sten drangten die Masse beiseite und

besetzten die Bahnen. Der Widerstand

wurde gebrochen, die Bahnen fuhren

wieder die Berliner Allee hinunter. An

jedem Eingang stand ein Polizist mit ge-
ziickter Pistole. Die Menge

- die aufge-
brachten Streikenden, aber auch Schau-

lustige — lief neben der Bahn her. nPoli-

zeibiittel! Kapitalistenknechtela,
ertonten die Rufe. An den Haltestellen

hielten die Bahnen, aber ich sah nie-

manden einsteigen.
Auch ich stieg nicht ein. Auch an den

folgenden Tagen fuhr ich nicht zur Schu-

le. Zu Haus und mit Freunden wurde eif—

rig diskutiert - iiber diesen sogenannten
wilden Streik, der von der sozialdemo-

kratisch orientierten BVG-Gewerkschaft

nicht sanktioniert worden war. Und da

erfuhr ich — und das versetzte meinem

Aktionseinheits-Enthusiasmus einen

gehorigen Dampfer - : Kommunisten

filhrten den »Arbeitskampf« gemeinsam
mit den Nationalsozialisten durch. Erst

spater wurde bekannt, dass dieses Ver-

halten der augenblicklich von der Mo-

skauer Filhrung und der KOMINTERN

befohlenen Parteilinie entsprach.
-Wir Anarchisten und Anti-Zentrali-

sten hatten keine Linie, derzu folgen uns

befohlen worden ware; und so musste je-
der sich selbst befragen, wie er sich in

diesem Fall verhalten miisse. AuBer mir

waren noch andere Jungen und

Madchen aus meiner Klasse der Schule

ferngeblieben; doch das hatte Folgen.
Unser Klassenlehrer Kaltenbacher hatte

offenbar die Weisung erhalten, uns we-

gen limangelnder Disziplim zumindest

ein paar padagogische Nasenstuber zu

verpassen. lch spiirte, wie schwer es die-

sem ruhigen, besonnenen Menschen fiel,
sich nun so offensichtlich als Staatsbe-

amterzu produzieren. Er lielS uns einzeln

antreten. nWarum bist du nicht gekom-
.men?«, fragte er mich. »Die Bahnen sind

doch gefahren.« lch erwiderte: nZum

Laufen war es mirzu welt; und mit einer

Streikbrecher—Bahn fahr ich nicht!« lch

erwartete elne Standpauke, doch Kal—

tenbacher sagte nur: »|st gut. Lass die

nachste kommen.«

»Uns qeht die Sonne nicht

unter«

Einer der MUhsam-Abende glich wieder

einmal einer Weiche, die meiner Fahrt



die Richtung wies. wahrend einer Pau-

se traten zwei junge Manner auf micli zu

und fragten, ob ich nicht bei ihnen mit-

machen wolle - in ihrer Gruppe nFreie

Arbeiter-Jugend« (FAJ). Sie brauchten

nicht lange zu werben. Ich war sofo‘rt

Feuer und Flamme.

Bereits am Ubernachsten Tag betrat

ich klopfenden Herzens das Jugendheim
in der GroBen Frankfurter StraBe, ge-

genijber dem Rose-Theater, als neu ge-

backenes jijngstes Mitglied dieser anar-

chosyndikalistischen Jugendgruppe. Sie

wurde von der FAUD betreut; ihr Wahr-

zeichen war der schwarze Wimpel mit

der roten Inschrift FAJ.

Erich Heinze, der eine Werber, arbei-

tete als Tischler in einer kleinen Klitsche,

Herbert Teschow, der andere, als Polste-

rer und Dekorateur in einer groBen Mo-

belfabrik. Auch meine anderen neuen

Freunde waren Arbeiter, Handwerker,

Verkauferinnen oder BUro-Madchen. Sie

gehorten also so gar nicht zum Typus der

»wi|d gewordenen Kleinbijrgem, wie sie

Lenin in seiner Schrift »Der linke Radi-

kalismus, die Kinderkrankheit im Kom-

munismus« bezeichnete, um den Anar-

chismus zu verunglimpfen. lhnen ging es

vor allem um die sehrsoziale Frage: Wie

helfen wir, die Arbeitsbedingungen in

den Betrieben zu verbessern? Ich war

nicht nur cler JL’mgste, sondern auch der

einzige Schiller in der Gruppe. Ging es

also um Schulprobleme, treat ich aufden

Plan und erzahlte von meinen Erfahrun-

gen mit der Reformpadagogik.
Ich war immer hochgestimmt, wenn

ich die Gruppenabende besuchte. Schon

auf dem Hinweg
— ich lief von WeiBen—

see aus zur GroBen Frankfurter, urn das

Fahrgeld zu sparen
— bereitete ich mich

in Gedanken auf neue Lektionen vor, die

meine Kenntnisse erweitern wiirden. Die

Geschichte des Anarchismus zum Bei-

spiel, das Leben und Kampfen mutiger

_

Rebellen - das war schon aufregend.
Zu ihnen gehorte auch Erich Mijh-

5am. Ein paar Mal folgte er unserer Ein-

Iadung und sprach zu uns. lch'erinnere

mich an seine lebhaften Schilderungen
der Mijnchener Rate-Revolution. Wir

saBen um ihn herum gruppiert, wie er

es haben wollte, und dann legte er los.

Ich bewunderte seine glanzende Fahig-

l<eit, die Zuhdrer mitzureiBen. Ich erhielt
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eine eindrucksvolle Lektion deutscher

Geschichte, als er ein farbiges Bild jener
turbulenten Geschehnisse vor uns aus—

breitete. Mit Stolz wies er darauf hin, das

die Novemberrevolution nicht erst am 9.,

sondern bereits am 7. November be-

gann. Das war der Grijndungstag der

Raterepublik. Und Erich Mflhsam hatte

ja entscheidenden Anteil daran.

Die Fragen der Genossen rissen nicht

ab. Auch ich Uberwand meine Sch'Lich-

ternheitrund lieB mir Einzelheiten aus

seinem Leben erzahlen — dem ereignis-
reichen Leben des Rebellen, Dichters

und Bohemiens.

Prominente und erfahrene Ledte als

Dozenten fflr einen Gruppenabend zu

gewinnen, das war nicht leicht. Und so

war es ein besonderer Hohenflug, als ein

ganz exklusiver Cast sein Erscheinen zu-

sagte: derVagabunden-Dichter und An-

archist Helmut Klose. Schon seine auBe-

re Erscheinung verhieB AulSergewohnli-
ches: der dunkle Zottelhaarschopf, das

knochige, wie mit Pergament Uberzoge-
ne Gesicht, die schwarzen, ein wenig

spottisch blickenden Augen
— das also

war nun ein »Ritter der LandstraBeu. Als
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er zu erzahlen begann, war mir, als

stieBe er die Tijr zu einer fremden Welt

auf. Klose erzahlte leise und langsam.
Ich erinnere mich an farbige Schilderun-

gen steiniger Balkan-Landschaften, an

StraBenstaub und Sonnenglut. Und

dann ein grandioser Neuerwerb im Wis-

sensfundus, als ich das erste Mal von ei-

ner Organisation erfuhr, die sich »lnter-

nationale Bruderschaft der Vagabun-
den« nannte.

Diese merkwiirdig anmutende Ge-

meinschaft der Tippelbriider wurde

1927 gegriindet. Ihr lnitiatorwar Gregor
Gog, ehemals Freund und Weggefahrte
von Theodor Plivier. Gog gab auch eine
Zeitschrift heraus, die sich »Der Kunde«

nannte und in dersowohl namhafte Au-

toren wie'Hermann Hesse, Oscar Maria

Graf, Theodor Lessing als auch literari-

sche Eintagsfliegen zu Wort kamen. Der

Hohepunkt dieser Vagabunden-Hewe-
gung war das groBe Vagabunden-Treffen
zu Pfingsten 1929 in Stuttgart, der auch

eine Kunstausstellung angeschlossen
war

— mit Werken einiger in linken Krei-
'

sen geschatzter Vagabundenmaler wie

Hans Tombrock, Gerhart Bettermann

und anderer. Zu weiteren kilnstlerischen

Aktivitaten gehorte der Film vVaga-
bundu, 1930 im Berliner Marmorhaus ur-

aufgefuhrt. Zu den Darstellern zahlten

Gregor Gog und auch Helmut Klose.

Die Motivationen zur Landstreicherei

waren unterschiedlich. Nicht nur soziale

Not, nicht nur der Hunger trieb Tausen—

de aufdie LandstraBe, sondern auch der

Lebenshunger, der unbandige Freiheits-

drang. Diesen nun auch in politische, in

klassenkampferische Bahnen zu lenken,
hatte sich die iiBruderschaft der Vaga-
bunden« zur Aufgabe gemacht. Die frei-

heitliche, antiautoritare, ja anarchisti-

sche Komponente derVagabundenbe-
wegung glich sehrstark den Denkweisen

der politisch oder gewerkschaftlich or-

ganisierten Anarchisten oder Anarcho-

syndikalisten. So gehorten einige fiJhren—

de Kopfe der Bruderschaft auch der

FAUD an. Einervon ihnen war Helmut

Klose.

Aber es gab auch Wanderungen
weltanschaulicher Art. Gregor Gog, der

nKonig derVagabundenu, der viele Jah-

re lang einen religios-mystischen Anar-

chismus auf die Fahne gehoben hatte,
sah nach seinerSowjetunion-Reise 1930

das Heii der Menschheit in einer Staats-

diktatur Leninscher Pragung. Dieser

Wandel emporte viele seiner Wegge—
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fahrten und Kunden-Briider. Deren Frei-

heitsbegriff kollidierte doch allzu stark

mit dem strengen Regiement der Kom-

munistischen Partei, der sich Gregor Gog
angeschlossen hatte. Dessen Abkehrvon

der Idee der Freiheit habe der Bruder-

s_chaft den TodesstoB versetzt, sagte
Helmut Klose. Er hatte sich ebenfalls von

seinem ehemaligen Freund getrennt.
Kloses farbige Bilder von der Welt

der Vagabunden weckten meine Neu-

gier. Am lielbsten ware ich selber losge-
tippelt, hatte das pfreiheitliche Leben auf

der Landstra8e<< genossen. Aber das ging
natiirlich nicht. lmmerhin beschloss ich,
diese AuBenseiter der Gesellschaft nun

literarisch zu erleben. Ich las alles 'uber

Vagabundentum, was ich in die Hande

bekam. Das nHauptwerk<x waren natiir-

lich die Hefte des »Kunden«. Dort fand

ich in Poesie und Prosa jene Namen wie-

der, die in der Literatur der Kundenbe-

wegung einen festen Platz einnahmen.

Und ich fand Jo Mihaly. Sie speiste mei-

ne Entdeckungsfreude aus mehreren

Quellen. Sie warVagabundin, Gefahrtin

von Gog, Klose und anderen Wortliijh-

rern der Vagabundenkultur. Sie dichte—

te, malte, schufGraphiken; sie schrieb Er-

zahlungen und Romane und wandte

sich mit grol3er Hingabe den Zigeunern
zu (ihr Kinderroman »Michae| Arpad und

sein Kind« rief Erinnerungen an meinen

Klassenkameraden Jurka wach). In der

Nazizeit emigrierte sie in die Schweiz

und setzte sich dort unermudlich ftir ei-

ne blijhende Emigranten-Kultur ein.

Aber die Kronung ihrer musischen Qua-

litaten war derAusdruckstanz. Damit vor

allem hatte sie mich eingefangen.
Ich erinnere mich an den 1. Mai

'

1932. Die FAUD hatte zu einer groBen
Maifeier aufgerufen, die im Saal des

Gartenrestaurants »L6wen-B<’5hmisch« in

der Landsberger Allee stattfand. Unsere

FAJ hatte auch dort einen Tisch aufge-
baut mit Transparenten, Fotos und »ju-
gendbewegtemu Propagandamaterial.
Der Saal war kn'Lippelvoll, die Atmos-

pha're frohlich-feierlich. Niemand hatte

wohl daran gedacht, dass er hier den

lelzten 1. Mai unter noch immerhin frei-

en Bedingungen feiern wiirde. Selbst als

dann Erich Muhsam an das Podium trat

und in einer ziindenden Rede auch auf

die drohende Gefahr von rechts hinwies,
trubte das die Feststimmung nicht. Dann

das Kulturprogramm: Die Kampftruppe
»es blitzt« trat auf, Ilse Trautschold sang
Chansons und dann der Clou: die Tanzi

kunst der Mihaly. Ich hatte nie zuvor

Bijhnentanz gesehen
— auBer dann und

wann eine Girl-Truppe im Kino. Aber was

sich hier darbot, war mehr als Tanz. Das

war getanzte Dichtung. Ich war uber-

waltigt, als sie in »Vision eines Kriegersu
gestisch, mimisch, pantomimisch Tod

und Verderben, Trauer und Leid zur

Schau brachte. lhre Schlussposition wur—

de zur Kampfansage, zur Mahnung nNie

wieder Krieglu
Was die Kilnstlerin im Einzelnen dar-

bot, well}; ich nicht mehr, aber ich ent-

Sinne mich der Vielfalt ihrer Ausdrucks-

mittel: Lebensfreude, Sinnenfreude, Milt-

terlichkeit und - das hat sich mir vor

allem eingepragt — der getanzte Hass

aufall diejenige, die diese menschlichen

Freuden verhindern. Eine starke sozial-

kritische Note war spijrbar. Und ich

machte die erfreuliche Erfahrung: Aus-

druckstanz hat auch mit Denken, mit

Nachdenken zu tun.

Spater las ich in einer Rezension des

Schweizer Dichters Albin Zollinger Liber

die Tanzkunst der Jo Mihaly: nlch habe

etwas so Dichterisches von Tanz bis da-

hin noch nie gesehen. Dichterisch auch

im Sinne von dicht: Diese Tanze dauern

alle vielleicht eine Minute oder zwei;
aber das Motiv ist so genial und derAus—

druck so strahlend, dass etwas daruber

hinaus nicht zu sagen bleibt... lhre Kraft

der Konzentration allein beweist eine

ganz groBe Ktinstlerschaft...«

Ob Liber theoretische oder brandak-

tuelle Themen referiert und diskutiert

wurde, niemals schlich sich Langeweile
in unsere Gruppen-Treffs. Die fa nden oft

auch auBerhalb des Tagungsortes statt.

Wurde zu Kundgebungen, Demonstra-

tionen oderVortragen und Feierstunden

der FAUD aufgerufen
— wirwaren dabei.

0ft verkauften wir den »Syndikalist« oder

andere Zeitungen und Broschiiren - und

verteilten Propagandamaterial, das vor

allem die Jugend zum freiheitlichen

Denken mobilisieren sollte. Einmal hatte

unsere FAJ einen eigenen Stand auf dem

Weihnachtsmarkt in der Warschauer

StraBe aufgebaut. Blickfanger war eine

groBe schwarze Fahne; und mit dem Ge-

sang unserer schonsten Gruppenlieder
versuchten wir Stimmengewirr und

Weihnachtsmelodien zu ubertonen, die

ein Leierkasten in die Lufte beforderte.

Wirjungen Genossinnen und Genos-

sen nutzten natijrlich filr unsere politi-
sche Arbeit und unsere Bildung das Po-

tential der FAUD: Wir waren Mitglieder



cler >>Gi|de freiheitlicher Blicherfreunde«,

wir besuchten Vortrage fiber Literatur,

Sexualreform und Freidenkertum. Und

einige unsererjungen Frauen und Man-

ner gehorten dem Ensemble der Kampf-
truppe »es blitztu an, einer proletarischen
Laienbiihne. Meist leitete sie einen Vor-

tragsabend oder eine Feierstunde ein

mit Szenen, die von derTagespolitik be-

stimmt waren: Arbeitslosigkeit, Polizei-

willkljr, reaktionares Treiben in Betrieben

und Schulen. Es waren im Grunde Agit-

prop-Auffijhrungen ohne kilnstlerischen

Anspruch, aber sie trafen bei mir einen

entscheidenden Nerv — die Liebe zum

Theater.

Nie vergesse ich auch eine FAUD-
'

Veranstaltung mit Theodor Plivier in der

SchuI-Aula Weinmeister StraBe. lch se—

he ihn noch vor mir —

hinter dem Lese-

pult, seine massige Gestalt, ein typischer
Seebéir. Er las laut und eindringlich aus

»Des Kaisers Kuliu. Er las nicht nur. lm-

mer unterbrach er und erzal1lte aben-

teuerliche Schnurren aus seinem beweg-
ten Leben. Von Zeit zu Zeit griff er zum

Glas neben sich und trank gen'L'Isslich.
lch horte einen fliistern: »Denkt bloB

nicht, dass das Wasser ist!« Plivier war

fiir mich eine neue literarische Erfah-

rung. lch beschloss, all seine BL‘Icher zu

lesen.

Hohepunkte im Gruppenleben wa-

ren unsere Fahrten in die Ulmgebung
Berlins. Meist hiel3 es: Treffpunkt am

Schlesischen Bahnhof, unterm Glasdach.

Und dann ging es los, mit der Vororl-

Bahn in die Markische Heide. Ubernach-

tung in Jugendherbergen oder auf

Heuboden. Und die oft geschilderte

Wandervogelromantik umgab auch uns:

Wandern mit Rucksack und Klampfe
—

und mit dem sehrtypischen Element der

JUQendbewegung in der Weimarer Zeit:

Laut erschallen unsere Lieder durch

Wald und Flur-,Volks- und Fahrtenlieder.

Favorit war: »Wilde Gesellenyvom Sturm-

wind durchweht / Filrsten in Lumpen
und Lodenu mit dem so optimistischen
Refrain: »Uns geht die Sonne nicht un-

tem Auch das Lagerfeuer mit Singen,
Spielen und Geschichten erz'a'hlen gehor-
te zu einem zijnftigen Fahrten-Erlebnis.

Manchmal wurde die Wegstrecke per Pe-

dale absolviert oder eine Bade-Fahrt war

angesagt.
Ein anderes Bild drangt sich in mei-

ne Erinnerunngreffpunkt wie immer un-

term Glasdach. Aber unsere Rucksacke

sind doppelt so schwer wie sonst. Wir

_fahren in die Nahe F
von Freienwalde,
doch nicht zum

Wandern, Spielen
oder Baden. Haus-

und-Hof—Propagan-
da heiBt die Devi-

se. Unsere

Rucksacke e‘nthal-

ten die neueste

Ausgabe des »Syn-
dikalist« und diver-

se Broschiiren. Wir

teilen die Gehofte

unter uns auf. lch

ziehe los mit einem

Packen Zeitungen
unter dem Arm.

Auf einem Hof zwi-

schen Scheune und

Stall empfangt
mich eine junge
Frau mit einer

Schar Kinder an

der SchiJrze. lch

muss erst Anlauf

nehmen, um die

wirksamsten Agita-
toren-Worte zu fin-

den, doch dann

geht es ganz gut.
Auch die kleinen .

Bauern und Land-

arbeiter miissen ja
unter der Wirt-

schaftskrise leiden, und die Parteien ver-

sprechen das Blaue vom Himmel - aber

andern wiirde sich nur etwas, wenn die

Arbeitenden in Stadt und Land ihre Be-

triebe in eigene Hand nehmen wiirden...

Ob die junge Frau meine eifrigen Tira-

den richtig verstand, weiB ich nicht. Sie

war offenbar so uberrascht, dass da ein

Hausierer kam, cler nicht Knopfe oder

Gummiband verkaufen wollte, sondern

Gedrucktes, dass sie mir auBer einer Zei-

tung auch noch eine Broschijre abkauf—

te.

ich glaubte nach dem Erfolg meines

erSten Werbe-Auftritts bereits »Bl'jhnen-

reife« erlangt zu haben, aber es kam an-

.‘ ders. Beim nachsten Anlaufpunkt
~

es

war ein mehrgeschossiges Miethaus —

waren wir zu zweit. Wir fingen'oben an,

wie man es uns beigebracht hatte, um

uns, wenn notwendig, den Fluchtweg
nicht zu verbauen. Ein etwas alterer

Mann offnete, schon ziemlich unwirsch.

lch hielt ihm die Zeitung unter die Nase

undl wollte gerade mit meinem Spruch
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beginnen, da begann er Ioszupoltern
—

er hatte wohl in einer Schlagzeile das

Wort »Anarchismus« gelesen. »Anarchi-

sten seid ihr? lhr habt mir gerade noch

gefehltl Macht, das ihr wegkommtlu
Mein Begleiter wollte ihn noch beruhi-

gen, doch die gar zu deutlichen Drohge-
barden des Mannes lieBen es uns fiir

sinnvoller halten abzuhauen.

So lernte ich also die Tiicken der

»Uberzeugungsarbeitu kennen. Und er-

fuhr: Auch einige meiner Freunde mus-

sten Fluchtwege einschlagen. Immerhin

gelang es mir, zum Schluss unserer Akti-

on ein paar verkaufte Zeitungen und

Broschiiren abzurechnen.
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